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L 3iel unö Anlage öcr Arbeit.

£teft man in unjercn litcraturgcft^tötlic^cn IDcrfecn über Ztvin

$(^ü(feing na(^, jo fü^It man halb, ba^ bk Dcrfaffcr in Dcrlcgcn^cit

jin6, was |ie über i^n jagen unb in w !l(^e 3u|ammenpnge |ie ifjn

bringen Jollen. Die Urjat^en für biejc (Erji^einung finb barin 5u

|u(^en, ba^ einerjeits nodj keine unfaffenbe Unter|u(^ung über

S(^ü(feings tDerfee oor^anöen ijt, unö 6a§ es anberjeits [eine un»

geiDö^nlic^ umfangreiche unb oielfeitige probufetion im allgemeinen

unmögli^ mat^t, au(^ nur bie für i n be3ei(^nenb[len tDerfie 3U

kennen. Da aljo eine ausreit^enbe IDirbigung biejes Sc^riftftellers

ni(^t oor^anben i|t, fd lag mir üon 00 "nljerein als 3iel meiner Huf»

gäbe cor Hugen, eine Untcrjudjung übe : Sc^ü&ings ©ejamtioerfe 3U

oer|u(^en. (Es jollte aljo eine Hnalrjfe feines gansen Schaffens ge=

geben toerben; bie ^auptfaktoren jeitjer Romane: bie 3been unb

tEenbensen, bk Darjtellung ber Umroalt, ber Utenfc^en unb i^rer

(E^arafetere, bk Cei^nik unb Kompoltion roaren 3Ü betrauten;

glei(^3eitig galt es, bie (Einflüfje, bie auf it)n tüirktcn, [ein Der»

^öltnis 3U ben oorl)erge^enben unb gleich lettigen £iteraturbeftrebungen

unb fc^Iiefeli^ feine Stellung in ber (Entro Älung bes beutji^en Romans
überljaupt 3U beftimmen.

5ür biefe Aufgabe ergaben |i(^ ^n ei Sc^roierigfeeiten. 3unä(^ft

fällt ber ntangel an grünbli^en Unter ud|ungen über bie ©ef^i(^te

bes Romans ober au^ nur über bie (Entroi&lung einselner Hrten

ober (Epo^en bes Romans ins Huge. Die Arbeiten über ein3elne

Romane unb Autoren Ijaben |i(^ 31»ar in le^ter 3eit gemetjrt, aber

|ie bej(^äftigen |i(^ me^r mit IDerfeen iier 3eit bes 18. 3o^r^unöerts

unb ber Romantik, als mit bem ^ier in Betracht kommenbcn stociten

Drittel bes 19. ja^r^unberts. (Es \oax aljo 3unä(^|t eine jejte

(Brunblage für bk Unter|u(^ung ber S(^ü&ing|c^cn Romane 3U

Pint^us, Die Romane £eoin Sc^ü&ings.



- 2 —

|(^affen; un6 bicfc mu^te acigcn, mie |i^ tn 6er erjten ^äljte 5cs

19. 3a^r^un6crts in Dcutj^Ianb, $ranferci(^ unö (Englonl) öle oer«

l^ieöenften Hrten 6es Homans enttioi(6eIten un6 aufeinanöer toirftten.

Die Darftellung biejcr Richtungen follte 3unäc^|t in Rnappenx

Umrife als jelbjtanbigcr Ceil in bieje Hrbeit eingefügt roerben, bonn

aber tourbe jie aus (Brünben bes Raummangels, unb um jpätere

IDiebert)oIungen 3U oermeiben, in bie einaelnen Hb|(i)nitte auf»

gearbeitet. — (Eine no^ größere $d|tDierigfeeit bilbete bie |(^on er»

iDÖljnte große probufetioität unb Dieljeitigfeeit Si^ü&ings. Denn

bie Hrbeit jollte |i(^ auf ber Kenntnis |amtli(^er etroa 200 Bänbe

umfaljenben Romane unb IToDellen S(^ü&ings aufbauen; ba er

aber in bunter So^Qß burc^einanber bie oer|(^ieben[ten Hrten bes

Romans pflegte unb (EnttDi&Iungsepo(^en, roie bie llnter|u(^ung er-

geben roirb, |i^ in feinem IDerfe nic^t beutlic^
f(Reiben laffen, |o

ertDtes jic^ eine oortoiegenb %onologi|^e DarltellungstDeife oIs un«

mögli(^, um Unfelarl)eiten unb IDieberljoIungen 3U oermeiben. Selbft

eine reine Sc^eibung 3röij(^en ^iftori|(^en unb Zeitromanen toar un»

3urei(^enb, ba bieje beiben (Battungen bei S^üÄing 3U oiel (5e»

meinjames ^aben, als ba^ man jebe oon i^nen getrennt be^anbeln

könnte. (Es ergab ji^ aljo mit ItottDenbiafieit eine oorroiegenb

|r)jtematijd|e BetjanblungsiDeije, roobei natürliq [tets bie (EnttoiÄlung

Sd^ü&ings berü(fe[i(^tigt roerben mußte, hierbei ließ |i(^ roieber bie

Unter|u(^ung bes rein tCe(^ni|(^en ni(^t gan3 Don ber bes Roman»
in^alts Jonbern; benn in ben Dingen ber Kunjt fü^rt jebes tiefere

(Eingcfjen auf bas tDas unmittelbar oon jelbft auf bas XDie. (Es

j(^leid)en jid) bes^olb jd)on in bie erjten Ceile einige tec^nij^e

5ragen ein, bie tEeilc VI unb VII bagegen enthalten nur Unter»

ju(^ungcn über bie tCe(^nift. Bei ber me{|riä()rigen
, fajt aus»

j(^Iießlid)en Bej(^öftigung mit ben IDerften eines Hutors ^aben jid}

roo^l au(^ einige Rejultate ergeben, bie ni(^t nur über bas tDerfe

biejes Hutors allein, jonbem au(^ über bas tDejen bes Romans im

allgemeinen einige Hus&unft oerj(^affen, unb oiellei^t tragen jie ein

roenig ba3u bei, ba^ bas Dunkel, roelc^es bas Straffen unb bie

Kunjtmittel bes Sc^riftjtellers oer^üllt, allmä^lic^ erhellt tocrbe.

Die (BlieÖerung biejer Hrbeit mußte jid^ nac^ all biejen (Er»

toögungen folgenbermaßen gejtalten: 3um Derjtänbnis ber jrjjte»

matij(^en Unterjuc^ungen roaren eine Darjtellung oon $(^ü(feings £eben

joroie ein feur3er ÜbcrbliÄ über jcine IDerfte t)oran3UJd|i&en , mit

bejonberer Berü(feji(^tigung ber erjten (Epoche, bie unter bem birefeten
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<EinfIufe Hnncttcns oon ürojtc jtcljt; 6c nn roerben bie für S^ü&ing

<^araftteri|ti|(^en tjauptbe|tan5teile jciTur Romane, öic 3bccn un6

tCenbenacn, joroic 6te Bc^anblung bcr Umtoelt im tDcttejten Sittnc

^orgejtellt; unb I)teran jc^liej^t |i(^ bic ljntcr|u^ung te(^m|^er Dinge,

in tDcI(^er bic tlTittel bcr Hufeenroclt» unb pcrjoncnbarftcüung unb

^ic KompojitionstDeije bargelegt toerbei

.

Da möglic^ftc Konsentration gebo en toar, mufete bie 3a^l bcr

iDÖrtIi(^ angefüijrten Bci|piele be|(^ratfet rocrbcn, es Ratten meift

«n Stelle eines Beijpiels sroansig gegsben merben können; cbcnjo

I)attc |i(^ bie 3a^I bcr nur buxö] Äigabc bes Sunborts 3iticrten

Bcifpicle au^erorbcntlid) ocrmeljrcn Injlcn. Die meiften Bcifpielc

jinb aus einigen tDcrfecn getoä^lt, bi( für S(^üÄing bejonbers be=

^ci^nenb jinb*), unb au&i für bie Eeifpiele aus anberen Hutoren

toirb nur auf einige für fie ^arafttcri tifd^c Schöpfungen DenDiejen,

3. B. bei Scott auf „tDaücrlci)" unb
,
KeniltDort^". Die na^rDcijc

in ben Hnmerfeungcn finb möglidjft feu 3 gehalten; über bie genauen

tEitcI unb (Er|(^einungsial)re ber $(|ü(feing|(^en IDerfee gibt bic

Bibliographie Husfeunft; |ie iDcrben djo im Cejt ober in ben Hn=

merfiungen ni(^t immer oolljtönbig to ebcr^olt. Bei Anführung ber

ItoDclIcn finb im allgemeinen nur bie ti ;itcl angegeben ; bas Sammcl»

TDcrfe, in bem |ie fidj befinben, ijt n ber Bibliographie leicht 3U

finben. Sonft kommen an Hbkürsui gen für tDerke, bic in ber

Bibliograpljie oersetc^nct |inb, oor:

£cb.: £ebcnserinnerungcn oon £<Din S^ücfeing, Breslau 1886.

Dr. S(^. Br.: Briefe oon Hnnete oon Droftc=fjüIs^off unb

£eöin Sc^ü&ing, £cip3ig 18<3.

Br.: Die Briefe ber Dichterin Innette oon Dro|te*J)üIs^off,

herausgegeben oon f}. Carbc uns, Iltünfter i. XD. 1909.

DrojtC'^üls^offs gejammcite

irlin 0. 2-, Cottaij(^c Bu(^=

(Bej. S(^r.: Hnnette S^^ü" "on

Schriften, Stuttgart unb B
^anblung.

Ijüffer: Hnnette oon Drojtc=:^üIs^off unb i^relDcrke oon ^ermann

^üffer, (Botf)a 1887.

Die Romane Sdjüciiings jinb niehtals in einer 6efamtausgabe

crjc^icnen, nur aioei Serien „Husgcoö^Ite Romane" kamen bei

') tDcnn |i^ au^ öic Unterfuc^ung bx mei|tcn 5t^<i§«w ^auptfa(^It^ auf

«ttoa 15—20 ^araWcrtittf<^c XDctfec S(i|ü(ftlngs critre&t, fo mußten bo^ au^
ftcts bic toenigcr totc^tigen in Anbetracht öe : qualitatio jo unglei^toerttgen unb
iDC(^|cInbcn Arbeitsort S^ü&ings ^erangeso jen ©erben.
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5. H. Bro(6I)aus in Ceipsig t)eraus; 6ie erjte 1864, fie enthält:

„Die ntarfeetenöerin oon Köln", „Paul Bron*l)orft", „Die RI)ei6cr

Burg", „Die Ritterbürtigen", „Die $pl)inj", un6 6ie anbere 1874:

„Derfc^Iungcne IDege", „S(^Io6 Dornegge", „Die ÜTalerin ous öem

iouore", „(Ein Kampf im Spejjart". Hlle bieje IDerfte toaren oor^er

fd^on in (Einselausgaben gebrückt; öieje smeite (Bejamtausgabe ift

Dielfa(^ oom Autor oerbeljert. Die Romane 6er erjten (5ruppe roerben

meift nadi ber erjten Huflage, bie ber stoeiten (Bruppe meift naö)

ber stoeiten Huflage, henntli^ burd| ein beigefügtes A = erjte Huf-

lage ober B = aroeite Huflage, 3itiert, aus (5rünben, bie ji(^ aus ber

Unterjud)ung jelbjt ergeben roerben. Die übrigen 3itate besiegen

ji(^ auf bie in ber Bibliograpljie aufgefül)rten erjten Huflagen.

Q



II. Dos £ebcn £et) n Sc^üdtings.

Sc^ü(6ing, bag er felbft 5ie(Es t|t (^arakterifttfc^ für £eotn

<EI)ronife feiner Saniiltß jc^rieb; 3tDi|^|n öen obiefetioett Seilen Mefer

Cfjronife füljlt man beutli^ jetnen ftdrfeen Sinn für 6as ^tftorifd^e

unb 6ie tiefe £iebe 3U oergangenen 6e|fele^tem unb 3U feiner ^imöt
XDeftfalen heraus. Solche (£igenf(^afte t loerben fi^ jpöter als Qaupts

fafetoren feines Schaffens ergeben. (En roeitercs loic^tiges (Element

feiner Romane, bie S^Ut ber 3been u ib bie Hbfic^t, burdj biefe für

bie (Eman3ipation auf allen ©ebietet 3U mirkm, kommt in bem

3tDeiten umfangreicheren autobiograp^if^en Dokument 3ur 6eltung,

ben „tebenserinnerungcn", bie Iciber, als Sc^ü&ing ftarb, nur bis

3um Ja^re 1847 gebieten loaren. Sein Brieftoei^fel mit Hnnette

Don Üroftc, i^re Briefe über i^n, bie I ur3e Biographie oon Qermonn

f)üffer fotoie manche erljaltenen Briefe unb Dokumente aus bem
Ha(^la& bes Romanfi^riftftcllcrs, audi c nige UTitteilungen feiner nach-

kommen finb bie Quellen für bie nacjfolgenbe tebensbarftellung *).

Die flauen S^ü&ings too^nten auf einem ber großen ®ber=

^öfe bei bem Dorfe Darfelb. Sit uurben bann Ittinifterialen bes

Klofters (Eappenberg unb ber Hbtei 5' e<ken^orft, in beren Urkunben

im 14. 3a^r^unbert ber Käme Sd)ü& ng 3ucr^ erfc^etni Don 1362

an fafecn fie in ber Stabt (Eoesfelb als ritterbürtige le^nsfo^tge

Patri3ier. 1431—1449 loar ein Johannes Scukking Rektor ber

ÜniDerfitöt Köln. 1661 tourbe bur^ Hbrian S^ü&ing bie Stt^n^ic

na^ ntünfter Derpflan3t. Run
f
paltet \ fie fi(^ in 3iDei £tmcn, bcrcn

eine iljre Blüte in (Efjriftop^ Beml)ar ) (Engelbert Sc^ü&ing ^t, ber

in ben Hbelsftanb erhoben unb „Kurfi rp^ Kölniji^er roirkli^er ©e=

^eimerat^ unb {)0(^fürftli(^ Rlün^erifi ^er Regierungskanslcr" rourbe.

*) näheres über 5tc (Quellen in öct Bi ^Itogrop^ie II a unb b
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Der anbaen Zmt ge^e Zmn SdfüAvuq an. Sein Urgrogootcr

nxtr auf oerf(^ie6enen <5eMeten 6er tüeratur tätig; er \tanb ndk

6em p^Qofop^n IDoIff in 6riefiDe(^|eI, reMgierte eine öeutfc^ IDoc^en*

fc^rift^) unb iDtömete 5ne6rid^ 6em 6ro^n eine Hb^nMung'), in

6er er 6ie Ceüung Polens oertei6igte. Deffen So^n nxtr ^gert^^
affeffor in ÜTünfter, lebte nadf feiner penftonierung als fc^tnÜen^oftcr

S(m6erling un6 fd^rieb eine S(^ü6erung 6er 5uft&n6e Hlünfters im
18. JaiirliwnbtTt

Sdiü&mqs Pater ftu6ierte He(!^tsn)iffenf4aft an 6er ttnioetfitSt

3U IHünfter, 6eren Kurator S^^n^ ^on Sürftenberg mai. IDä^en6
6er 5TO"3of^3^i^ roo^nte er als 5rie6ensri(^ter in ütcppen, 1815

^iratete er Cat^arina Buf<^, blieb nac^ 6en Befreiungskriegen

Richter un6 ^atte feit 1815 feine Hmtsmo^ng in 6em S<^Ioffe

(neniensn>ert^. (Er forgte in feinem oertoa^rloften Hreife allenthalben

für (Drbnung un6 Derf<^dnerung, blieb aber fo fe^ ft<^ felbß über«

laffot un6 n>ar 6ur^ umfangreiche Hrbeiten fo überbürbet, bog er

fc^fie^Iic^ toegen eigenmö^tiger t)em)en6ung oon 6d6em un6 n>egen

feiner Amtsführung Hnfto§ erregte un6 fein Hmt 1837 oerior. S^^
1831 nntr feine 6attin geftorben. 1832 oer^eiratete er fi(^ Dieber

un6 50g 1837 na(^ ITtünfter. Der ni^t gan3 makellos ^(^tnen6e

jog 6ur<i^ feine Sd^rift „Krone un6 Ciara" (BTünfter 1838) loegen

feiner freien reügiöfen un6 polttifc^en Hnfi^ten 6en 3om aller auf

fi(^; 1838 fuc^te er in Hmerifea einen neuen XDirkungskreis ju

fin6en, kehrte aber f^on 1840 loieber jurfick un6 n)o^nte bis ju

feinem €o6e in Bremen. (Er mar ein reger, leibenfc^afttic^ (beift,

6er allerlei fe^r eigenartige Schriften verfaßte.

XDie teoin Sc^ü<king oon i^m 6en Sinn für 6ie 6efc^i^te

erbte, fo ^interiie^ i^m feine tltutter 6as Calent für 6ie Dic^tknnfL

Katarina Bufc^ toar eine liebensroürbige S^f'^t 1^ tiefem un6

feinem (bemüt begabt
; fie oerke^rte in 6en Kreifen, 6te oon Surftet^

berg un6 6er SiürfHn 6ani^in geiftig angeregt n)ur6en, un6 UKir mit

Hnnette oon Drofte^QüIs^ff befrcunbet Die erftcn (bebic^te 6er

ac^tje^nfä^rigen Katharina n)ur6en 1810 in 6em tCafc^enbud^e

„nttmigarbia" oon 5'- Ha^mamt oeröffentlii^t Sie rourbe bwm im
IITünfterIan6e 6ur^ i^re enq)fin6famen un6 empfin6ungsrei(j^

*) «neue Sammliutg anserlefener Sänften in gebunbenei nnb mtgebmöen«:
Refte', mtnfter 1764 nnb 65.

«) «Penfees 6'im cosmo)>onte', 1773.
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Dichtungen je^r beliebt, unb i^r früher H ob wirb me^rfac^ öffentlich

be&lagt; i^r |(^ön|ter Hochruf ift bas 6e>i(^t Hnnettens oonDrojte:

„KatI|orina $d|üÄing" »).

Der ältejte So^n biejes regjamcn X tonnes unb biejer gefü^ls*

reichen, aarten Stau mar (E^riftop^ Bern jarb £et)in Hnton tTtot^ias

S^üÄing, ber am 6. September 1814 31 lUeppen geboren ujurbe.

Balb naä\ feiner (Beburt liebelten bi^ Atem in bas alte, barodie

Sc^log (Elemenstoert^ über, bas oon einem jc^önen park umgeben

roar unb einjam inmitten ber meftfalifmen ^eibe lag. 3n biejem

„oerftc&teftcn IDinftel im ^eiligen römijc^ejt Reid^e beutjc^er ttation" *)

oerlebte bas Kinb bie „jonnigen" (Eagc je ner Jugcnb, unb frü^ ging

i^m ber eigenartige Rei3 ber toeiten f)cib slanbfc^aft auf. Öater unb

Itlutter erjogen i^n gemein|(^aftli(^ mit Unterftü^ung eines jungen

6ei[tli(^en. Hn ben tDinterabenben lourb« n Romane, meiftens XDerke

oon tOalter Scott, oorgelejen, unb baiieben oerjd^lang er „alles

£esbare"^), toas |i(^ im Qauje fanb. Als Knabe oerfa§te er jcine

erften Dichtungen in Proja unb Derjenj, bie gana in ber Art ber

S(^aucrromantife gej^riebcn loaren*).

^anbarbeitcn unb lernte bie jonberbaren

£anbes fecnnen.

Er verfertigte au(^ allerlei

Ortginale bes tDe|tfalif(^en

1830 feam er na(^ IITün|ter unb b<ju^te bas ©qmnajium; er

iDO^nte bei einem Kaplan unb befu(^te n it biefem mehrmals Hnnette

oon Drojte in Rüjc^^aus, bie 5reunbin feiner IlTutter. Xtaä^ bem

plö^li^en Cobe Katharinas 1831 tröftet» fie ben jungen £eoin, unb

er crf(^eint i^r oon biefem Hugenblicfe cn loie ein öermac^tnis ber

Derftorbenen^). Dann fiebelte er na^ (DsnabrüA über, unb na^
beftanbener Hbiturientenprüfung ftubicrts er o^ne innere tleigung,

ber $amilientrabition folgenb, Jurisprubpns in Rtün^en, ^cibdbcrg

unb (Böttingen; ben größten Ceil feiner 5eit toibmete er jebo^

literarifd^en unb feultur^iftorif(^en Stub cn. 1837 fec^rte er noc^

DTünfter 3urü(fe; ba er aber nad^ ber f mtsentfe^ung feines Daters

keine Utittel ^atte, fic^ auf bie Ric^terla ifba^n tociter oorsubcreiten,

unb als f)annooeraner in Preußen nidt angeftellt roerben konnte,

roar er ge3tDungen, um ber brü&enbei Hot 3U entgegen, prioat»

ftunben 3U geben. S^on toa^renb feine Stubienseit ^otte Sc^ätking

1) ®c|. S<^r. I, S. 120. 2) £e6, j^ 5.

*) Ceb. I, S. 25f. — Dr. S<^. Br, S. 9 f.

») £cb. I, S. 23 ff.

•) £eb. r, S. 82.
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einen Roman, „Kuna oon 6er Rojen" *}, unb aroei Dramen, „lUric^

von £id)ten[tein" un6 „Ric^arö oon Poitou", abgefa&t. Je^t begamt

er !tritt[(6e Hufja^e 3U jd^reiben^), unb ba (5u^ftotx) Gefallen an

biefen Arbeiten fanb, fo tourbe Sd)ü(6ing feit 1838 ftönbiger XUiU

arbeiter an feiner 3eit|d|rtft „Der Celegrap^" ; ber einflüstere

(Bonner lehnte jebodj 1840 [ein £u[t|piel „Cäujt^ungen" ah. Dieje

Derbinbung rDöljrtc bis 3U (Bu^oids tEobe»). Hls ber 5rcunb bem

jungen tltitarbeitcr 1840 anbot, bie Rebafetion bes „Telegraphen"

3u übernehmen, roies SdiüÄing bas Anerbieten 3urü&, ba i^m bie

3citf(^rift 3U „ultraliberal" toar unb iljn bie feritijc^e Otigfeeit in meljr»

fat^er ^injic^t an [einer probufetion ge^inbcrt ^ätte *). flis (bu^on)

fpater ben Roman „Sc^Iofe Domegge" |e^r j^arf feritijiertc 5) ,
gab

ii)m Sdjü&ing eine |et)r ruljigc flnttDort, unb es gelang ber Be=

jonnenljeit bes Kritificrtcn , einen offenen Brut^ mit bem teit^t»

rci3baren 3U ocrmciben. (bu^oro jdjrieb jogar cor jcincr langen

Kran6l)eit auf bas I1Tanu|!iript bes „Zauberers oon Rom" 1847 bie

XDorte: „3m SaHe meines (Eobes an Ceoin Se^üÄing 3U übergeben"

;

ebenjo jollte nad^ (Bu^feoros „le^tem tDillen" 1864 Sc^ü&ing ben

Roman „{jo^enjt^rDangau" oollenbcn.

3n RTünjter Ijatte jicf) gegen (Enbe ber brei^iger Ja^re ein

kleiner Kreis oon geijtig regjamcn ntcnj^en gebilbet, bie |ic^ jeben

Sonntagabcnb im ^auje ber {(^önen unb liebensroürbigen (Elije

Rübiger, geborene oon fjo^entjaujcn , oerjammelten. 3n biejes

Urdn^ä^tn, bem auc^ ber romantijierenbe Dichter 3unfemann, bie un»

ruhige, ftomöbiantcnljafte, intrigante Sdjriftjtellerin £ui|e oon Born»

ftebt, bas Urbilb ber Cucinbc in (bu^koros „Sauberer oon Rom",
angeijörten, trat £eoin Sc^üÄing ein, unb ^ier begegnete er out^

loieber nad) jicbenjäljriger Trennung Hnnette oon Drojte.

(Es beginnt nun bie (EntroiÄlung bes Der^ältni||es 3toif(ren

Hnnette unb SdjüÄing, bas literarI)i|torijc^ roie pjij^ologij^ 3U btn

') Ungebru&t im flr^to ber 5anttltc Sdjüdttng 3U Saffenbetg. ^) 3. B. für

bas nürnberger „fltfjenäum". ^) Sc^ücfttngs Bestellungen 3U ^u^koro {teilte

ausfül)rlt<^ bar: J). fj. Jjouben, ,®u^ftorD unb Sc^ü&tng", IDeftermanns ITtonots«

^eftc, Bb. 89, S. 391 ff.
— Die Briefe (Bu^oros an Sc^. (oeröffentließt oon

^ouben, „Deutjc^Ionb", 1904, S. 482 ff.) jinb in einem für (5u^6oid ouffaüenö

loarmen (Eone getjalten. — S<^. {(^rieb ou^ für 6u^kotDs ,3<i^^^uc^ ber

Citcratur* I (I^amburg 1839) einen Huffo^: ,Hü(ftbIi(6e auf bie ic^Sne £üeratur

|cit 1830-. *) Dr. Sd|. Br. S. 8, unb XDejtermanns IHonatsIiefte, Bb. 89,

S 394. 5) Dgl. S. 138.
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tntercj|onte[ten (Epijoben 6cr beut|(^cn Citcraturgej^ic^tc gehört.

Über öas perjönlic^c Dcrt)ältnts 6er bciöen jinb — \omt\i öics an

bcr {)an5 6cs bisher bekannten tlTaterials mögli(^ roar^) — |(^on

^inrcic^enbe Hrbeiten t)eröffentlt(^t, nic^t ibcr über iljrc literarifc^en

Be3ief)ungen. (Eine umfajfenbc p|t)^oIogt (^e Hnalijfe il)rcr 5reunb»

fc^aft geljört roof)! in eine Biographie fli nettens , unb bes^alb joll

^ier auf ®runb eingeljenberer Unterju(^u tgen ^j 3unä(^|t nur feur3

bas perjönli^e Dcrfjältnis bes jungen Sd^ ift|teUers 3U ber Dichterin,

fpöter in ausfül)rlid)cr lDci|e auf S. 2Jff. il)re literarijc^en Be»

Biegungen bargejtellt toerben.

3uer|t loar Sd^ü&ing in ITtün|ter Hm lettcn, bie then oon einem

Be|u(^ il)rer S(^rDefter in (Eppisf)au[en im Bobenfee surü&gefic^rt

war, gar ni(^t fijmpat^if^ ,
|ie erkannt ^ roo^I [ein |i(^eres Urteil,

feine moralij^e Unbej^oltenfjeit an, jeboc^ eine bic^terifc^e Probuktion

^ielt jie für jdjroai^; als nXenjd^en fin)et |ie i^n „gar 3U lapfig,

tDeibi|(^, eitel" unb nennt i^n einen Higujt tDilljcIm Sdjiegel im

kleinen^). Hber roenn i^r au(^ bas äufe^re IDejen $(^ü(kings mife»

fiel, jo erkannte |ie bo(^ feine guten inn( rcn (Kgen[(^aften. Hnnette

füf)Ite |i(^ bur(^ bas flnbenken an bie i^r )efreunbet geroefene IlTuttcr

St^ü&ings oerpflic^tet, für teoin 3U jorcen. Die allem (Be^eimnis»

oollen 3ugetane Di(^terin entbeÄte bab Hf)nli(i)keiten in jeinem

<Be[i(^t mit i^ren eigenen 3ügen, insbejotbere mit iljren übermajjig

großen blauen Hugen ; aud» gemeinj(^aft i(^e (Eigenjc^aften bes roeft»

fälif(^en IDefens fanben bie beiben in id), unb er Ijatte, toie er

felbjt jagt, „etmas IDeibIid)es, (Bebulbige ;, Hnjc^miegjames in feiner

Itatur"*), bas i^n allen tceiblidien tDifen, unb fo au^ Hnnetten,

lieb machte. HU biefe Umftönbe oerur achten es, ba^ allmö^lic^

eine innige $reunbfc^aft 3U)if(^en beib;n entftanb. Sie oerfut^t

') Stc^c in bcr Bibliographie II, b: £jüff« :, Bujje, £. £. S^ü^ing

2) hierüber tocrbc iän ausfül)rlid|cr in bcn 3ricfbanbcn bcr in üorbcrcitung

bcfinblic^cn &ritij^=^ijtori|(^cn Drojtc=flusgabc (b >i ©. IHüIIcr, ITtün(^cn) berieten.

Dortjelbjt ocröffcntIi(^c id^ ttudj einige €rgan3ui gen 3tt ben Briefen flnnettens an

$(^ü<fting, Dor allem aber bie jeljr 3al}Irei(^en, auf c^Iufereit^en, bisher ungebru<6ten

Briefe flnnettcns an (Elijc Rübiger von Ejo^enljau cn. Dicje Briefe l)aht iä^ bereits

für bie Unterju^ung benu^en ftönnen — vgl. »ef. S. 14 ff. —, aber eine oöKige

XDürbigung unb Derarbeitung bes neuen UTaterioks liann natürlich erft in künftigen

Arbeiten über Annette jtattfinben. ^) Br. sl 182, an Sophie non Qaftl^au|en,

27. 3anuar 1839; besgl. S. 187, an bie Sc^tDeJcr, 29. 3anuar 1839.

*) Sübbeutfdje ITtonats^efte flpril 1909: 4 ^- S^ü&ing, „R. o. Drofte unb

£. Sc^ü&ing", S. 459.
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3una^[t, i^rem $(^ü^Iing — allerbings oergcblt^ — bei ocrjc^icbencn

i^rcr ücnoanötcn unb Bekannten eine Stellung 3U Der|(^affen. BaI6

bemcrfet fie, 6a& S^ü&ing eine Heigung 3U (Elije Rübiger gefofet

Ifüt, unb fic oerjudjt bieje oiellcidjt beibcrjeitige Heigung 3U unter»

brüÄen. (Es gelingt i^r aud), bas Per^öltnis ber beiben itjr |o oer»

trauten UTenj^cn 3U einer reinen 5r«u"b|(^aft ^erab3ubämpfen

;

aber nod) nad) 3öf)ten jinb bie Spuren biejer eigenartigen (Epijobe

in ben Briefen ber brei ITten|(^cn 3U ernennen. Die 3u|ammenfeünftc

bes Krän3c^ens, bei benen man |i(^ ^auptjö(^Ii(^ mit 3mmermann,
Stemberg, Bal3ac, ber (Bräfin ija^mljafjn unb (5eorge Sanb be«

jd}äftigte, genügten Hnnctte unb £eDin ni(^t mel)r. Hnnette roo^nte

einjam, meift au(^ o^ne i^re HTutter, in bem bei HTünfter gelegenen,

oon S(^Iaun I)alb im Rofeo&oftil, ^alb in bem eines tDeftfäIi[(^en

Bauem^aujes erbauten S(^Iöfe(^en Rüf^Ijaus. ^ier Ijinaus u)anberte

Sd)ü&ing in ben 3al)Ten 1840/41 jeben Dienstag ; bie S^eunbin er»

iDartete i!)n auf einer Banfe, mit einem S^^nro^r naäi i^m aus»

jpäl)enb; unb nun [djliefeen |i^ bk beiben mit feeujc^er 3nbrunft

aneinanber. S^üÄing brachte Hnnette alles, loas bie innerlid^

(Einjame |o |el)r entbefjrt Ijatte : feinblic^e £icbe, Dertrauen unb Der»

[tänbnis, unb er fanb au(^ bei if)r feünjtlcrij^es Derjtc^cn für [eine

Bcjtrebungen unb eine itjn licbeDoII burd^ bie (Befahren einer

romantijierenben Jugenb unb entbehrungsreichen (Einjamfeeit lenfeenbe

I)anb. Hnnettens (Bebic^te roaren 1838 erj(^iencn, aber in i^rer

^eimat „liejt jie keine Seele; meine eigenen Dertoanbten unb ältejten

5reunbe ^aben no^ nid)t ^ineingeje^en" *). Hnnettes HTutter glaubte

iljr Bcjtes 3U tun, roenn jie bie feränfeli(^e, p^anta[ti|(^»erregte tEodjter

[tets in bk tTrabitionen bes Hbels unb bes (Blaubens [treng ein»

3tDängte, unb besljalb mufete bie Stellung ber Coc^ter 3ur Rtutter

immer 3urüÄt)aItenbcr
, fa|t ängjtlic^ roerben. Die an ben alten

£afeberg oerljciratete S(i|rDe|ter Hnnettens ^atte anbere 3ntere[|en,

unb bie Derroanbten unb S^eunbe in ber ^eimat konnten niemals

it)r IDejen unb itjre (Bebid|te üerjteljen. Sj^ü&ing jebo^ mar jic^

jofort ber feün[tleri|cl|en Bebeutung unb Überlegenheit ber neuen

5reunbin betoufet, unb jie erfuhr burc^ i^n 3um erften Iltalc in

iljrem Ceben begeijterte Hnerfeennung. Sie ^atte je^t enbli(^ einen

nTcn|(^en gefunbcn, mit bem fie über alles [pre^cn konnte, roas |ic

beroegte, einen 5reunb, ber biejelben feün|tleri|(^en unb perfönlic^en

^) Br. S. 392, 20. 3uli 1841, an £iuqu\t oon £jajt^aufen.
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3nterc||en ^attc toic jic. Un6 bicjer IITci|(^ oertraut, jpric^t unt>

f(^rcibt i^r mit einer Innigkeit, bie |ie no(^ nidit feanntc. So tourben

bie 3u|ammenMnftc in Rüjc^^aus immer cusgebe^nter; immer me^r

Ratten jid^ bie beiben ItTen|(^en 3U geben, ttun taten [ie |i(^ au<^

3U gemein|(^aftli(^er Hrbeit 3u|ammen. Der f(^nell 3u Ru^m ge*

feommene Srci^Qi^ötl) Ijatte Sc^ü&ing in ntünfter beju(^t; unb ha

er \iä\ nic^t imftanbe fa^, bie i^m übertrigene Hbfa||ung eines bcr

bamals übli^en £anb[(^aftsrDerie „Das jttoIeri|(i)e unb romantijdje

IDeftfalen" aus3ufü^ren, |o übertrug er ni(^ ber Hieberjc^rift einiger

Seiten Sc^ü&ing bie Dollenbung biejcr bufgabe. Da bas IDerk

f(^nell fertiggejtellt werben mußte, bat Spü&ing Hnnette um fjilfe.

Sie [teuerte aud^ toirfeli^ einige £anbf(^aftsl(^ilberungen unb Ballaben

bei. 3m September 1841 reifte [ie bani nadi ber UTeersburg am
Bobenjee 3U £apergs, aber jd^on oortjer 1 atte [ie |i(^ barum bemüht,

bem S^eunb eine Bibliotf)eftar[teile bei i^rem Sd^toager 3U oer*

[(Raffen. S^ü&ing roirb berufen, bie pi 0Den3aIi[(^en Qanbfc^riften

bes rDunberIi(^en alten (Beleljrten 3U orbn in, unb roenige Cage na(^

Hnnettens Hnfeunft traf er auf ber ITTe(rsburg ein. ITun lebte er

oiele 3al)re fern oon ber Qeimat unb bm bortigen Sr^unben, aus

beren Kreis no^ ber erblinbenbe unb ii; bie romanti[(^=ftat^oIi[(^e

P^iIo[op^ie oertiefte Schlüter ^) 3U erroälnen i[t.

Huf bcr UTeersburg entfaltete [i(^ n m bas 3bi)n, bas [ic^ uns

nai^ bem Briefluec^fel ber beiben [o (m[(^auli(^ oor Rügen [teilt.

Dur(^ gemein[(^aftlic^e Spa3iergängc vfib no(^ me^r bur(^ ge«

mein[(^aftli(^e Hrbeiten rouc^s i^re £ieicsfreunb[(^aft , unb in ber

[(^önen, freien £anb[(^aft bra(^ alle Popie, toeldje Hnnette in [i(^

trug, ^eroor, [o ba^ Ijier bie mei[ten inb [(^ön[ten i^rer ©ebid^te

[otDie 3a^lrei(^e (Enttoürfe entftanben. D e Hlternbe, Hiebergebrü&te

füllte [i(^ ie^t gan3 im Bann bes [ieb3( ^n 3ö^Te jüngeren S^rift*

[tellers, ber allmäl)li(^ bur^ Kritiken unb noDelli[ti[d)e Hrbeiten

immer bekannter geroorben toar, unb ocn bem man oicl ertoartete.

Sie liebte i^n toie eine Ittutter unb ein( (Beliebte 3uglei(^ unb ergofe

i^re gan3e 3ärtli^fieit über itjn; unb ai(^ Sc^ücfeing, ber [o lange

ein[am gelebt ^atte, geriet 3eitn)eilig o in ben Bann bie[es i^m
[tark entgegen[trömenben (Befü^ls, ba^ « r [elb[t ge[te^t, er \)aht „mit

(Empfinbungen, bie [i(^ über [i(^ [elb[t n ^t gan3 klar gerDe[en [eien,

in bas große unb leuc^tenbe Huge ber ie[ten S^^u^bin geblickt, bie

1) über S(^Iüter j. HDB. Bb. XXXII.
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er im £cbcn gcfun6cn Ijabc" *;. Hnncttc roufetc: „Ittein Calent

[tcigl unö [tirbt mit Deiner £iebe; was idj toerbc, roerbe i(^ 6ur(^

Di(^ unö um Deincttoillen" ^j - un6 alles, „was oon tTtutterliebe

in il)r ift, mufe jie auf i^n feonaentrieren" ^). Aber 5as niebcr«

örüAenöe Benjufetjein, il}re (Empfinbungen un6 Stimmungen immer

Dor ben abelsjtolsen Derroanötcn oerbergen unb unterbrü(feen 3U

mü||en, root)! aui\ bos (Befül)l bes großen Hltersunter|(^iebes jtörte

iljncn bic reine 5^^"^^ o" ^^^^^ ITeigung. S^üÄing oerlie^ mit
'

flnnettens (Einoerftänbnis bie tÜeersburg unb übernahm (Dftem 1842 '
'

bie <Er3ieI)ung ber Söl)ne bcs 5üi^|tcn IDrebe in (Ellingen. Bolb

fiebelte er mit ben Prin3en an ben ITlonb|ec im $ol3burgt|(^en über ;

aber er füllte |id| in [einer Stellung ni^t woljl, ba ü)n bie

lTTätre[[enn}irt|(^aft am ^ofc bes Surften abjtiefe. 3n biefe 3eit

fallen bie er|d|üttemben Briefe ber $rcunbin, aus benen il)re £iebe

unb it)re Seljnjudjt nad) ber oergangenen 3eit, itjre praRti|(^e 5ür«

Jorge für SdjüAing fpridjt. Bie Briefe Sc^ü&ings an jie jinb nur

3um Weinen tCeil erljalten; jie klingen rec^t nüchtern, können jeboc^

liein klares Urteil über feine (Empfinbungen 3U i^r geben, ba er fi(^

großen 3tDang beim S^reiben auferlegen mufete: Die Derroanbten

burftcn ni(^ts Don bem oertraulit^cn „Du", bas 3rDif(i)en ben beiben

l)crrfd)te, erfahren; ber ITtutter toar ber im Rufe ber S^cigeifterei

ftcl)enbe Bürgerliche feljr unfijmpatljift^, fie übertoat^te Annette ftreng

unb beget)rte flets, iljrc Briefe 3U lefen, ja, Annette fclbft traut i^r

keine „briefliche (Entljaltfamkeit" ^) 3U, unb fo mufe Annette i^n

immer roieber um Dorfic^t unb um bas „Sie" bitten").

XDäljrenbbes t)atte S^ücfeing einen BrieftDed)fel mit ber Schrift»

ftcllerin £uife oon (Ball angeknüpft, beren Itoöellen bamals im

„ITTorgenblatt", in bem au^ Annette unb S(^ü(king Beitrage ocr»

öffentlid)ten, erfd)ienen. £uife oon (Ball, bie tEo(^ter bes l)effif(^en

(Benerals £ubn)ig oon 6all, toar fc^ön, talcntooll unb eine glän3enbe

(Befellfc^afterin. $d}ncll ift S^üÄing entf^loffen, oljnc fie gefe^en

3u l)aben, nad)bem ber Briefroec^fel bie beiben einanbcr nal)er ge*

brad)t t)atte, um bie ^anb ber jungen Sc^riftftellerin 3U bitten. (Er

oertraut natürlicb Annette feine ITeigung an, unb bas mufete fie

') £cb. I, S. 185. 2) Dr. sd). Br. 4. ITIat 1842, S. 54.

") DcsgL 15. lloocmbcr 1842, S. 137. ) UnocröffentIi(^tc Stelle aus

einem Briefe flnnettens an Sdjü&tng. ^) Selbjt aus ben toenigen erhaltenen

Briefen Sdjüditngs an fie finb einige Stellen, fei es oon Annette fefbft, fei es

von iljren Denoanbten, Ijerausgefdfnitten,
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jte rät $(^ü(fting immer

3u überlegen, bcjonbers

c

l)art treffen; jte bcsroingt |i(^ 3tDar, abex

tDieber, |ici| ben (Entj(^Iufe oor^er reifli(^

roeil £ut|c proteftantin i|t. Da tüirb Scjü&ing enbli^ eine fefte

Stellung in Husjic^t gejtellt; (Eotta bietst if)m 6ie IlTitrcöafetion

6er Hugsburger „Hllgemeinen 3eitung" an, bie bamds bie be«

beutcnbjte Leitung üeutj(^lanbs wav. Sc ü&ing nimmt an; über

Hugsburg , roo [eine Stellung geregelt toi b, unb Stuttgart , roo er

mit £enou 3u|ammentrifft , rcijt er na(^ ': )armftabt , um t)ier £uije

perjönli^ kennen 3u lernen. Die junge Hrijtoftratin roar in ber

(5e[ell[(^aft fefjr gefeiert unb iDufete oon i jren oielfeitigen tEalenten

rechten (Bcbrau^ 3u ma(^en. tEro^ be* BTaljnungen Hnnettens

mufete bie blenbenbe (Erjdjeinung [ein ^ :r3 geroinnen, unb ba [ie

[eine Iteigung erroiberte, [d|lofe er ben Bmb mit i^r. (Er »erlebte

reinen [c^önen Sommer 1843 teils in Dami[ta5t, teils in St. ©oorTj

teils in IjTaricnberg, tDot)in [eine Braut c ine il)rer (Eou[inen in eine

^eilan[talt begleitet l)atte. (Enge 5reunb[c |aft oerbanb i^n 3U biejcf^-^^

deit mit Sreiligratl) unb (Beibcl; unb eir Husflug, ber mit bie[en

beiben Di(^tern [oroie mit IDalesrobe inb Saphir unternommen

tDurbe, toar [ogar öffentlich in ^erlosfo^n» „ntorgen[tem" glo[[iert,

unb Saphir fenüpfte an i^n einen Htifeel in [einem IDiener

„^umori[ten" ^). Sd)ü&ing toar je^t [dioi : jo bekannt, ba^ in 3al)l=

reiben Seitungen, [ogar in auslänbi[(^en, [eine am 7. (Dfetober 1843

ooll3ogene Dermä^lung mit £ui[e mitgeieilt rourbe. (Er ^atte in«

3tDi[d|en üergeblic^e t)er[u^e unternomlten , eine Profe[[ur für

£iteraturge[(^i(^te in (Biegen 3U erlangen, unb begab [i^ nun nad^

Hugsburg, um bort in bie Rebafetion Jer „Hllgemeinen Leitung"

ein3utreten. Huf ber Rei[e be[u(^te er juftinus Kemcr in tDeins*

berg. Durdi [eine Stellung an ber „Hllimeinen Teilung" geroann

S(^ü(feing einen au§erorbentli(^en (Einflu}, unb roegen [einer [ad)»

li(^en, oon liberalem (Bei[t burd^toe^ten 1 riti[(^en Huf[a^e rourbe er

überall bekannt unb ge[(^ä^t. I)ier in Hugsburg geriet er in eine

„tDelt Doll rebli(^er, mei[t originell cngelegter unb gei[trei(^er

ITten[(^en" ^)
, bie oon ber größten Bebe itung für bie (Erweiterung

[einer bisher 3um größten tEeil autobibapti[(^ ertoorbenen Bilbung

rourben. (Er trat in oertrauten Derfee^r 3u Kolb, bem mä^tigen,^^

u)ol)lmeinenben (E^efrebafeteur ber „Hllg meinen Leitung", 3U £i[t,

bem ibeali[ti[djen Hationalöfeonomen
, 31 5flH"^^rat)er , bem gei[t=

1) 25. (DWober 1843 ; audi ,KoImjd|c Settung" öic[cs ^aljrcs. ^) Ceb. n, S.

2
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Tcic^cn, ironifc^cn ©rlcntallftcn un6 3U öcr großen $d)au|piclerin

$opt)ie $(^rö5cr. Unb oicle anbete ITten|d|en, 6ie bamals berühmt

roarcn unb [päter oerge||en tourben, unb au(^ einige, beren Ru^m
^ebauert Ijat, kamen in biejem 3al)rc "lit it)m in Berül)rung ; oiele

Anregungen empfing er, unb 3um erften unb einsigen UTale ]tanb

er mitten im (Betriebe bes politifc^en unb literarijc^en Deutjdflonbs.

Den Sommer 1845 brad)te er mit Kolb unb bem i^m jpäter je^r

befreunbeten Homanjdiriftjteller ^cinri(^ König in (Djtenbe 3U. Huf

ber ^inreife Ijatte er in S^anftfurt bie 5i^^u"^l^oft mit (Bupoto

erneuert, unb auf ber RüÄreije bot il)m Du Ittont»$^auberg bie

5euiIIetonrebafttion ber „Kölnijd^en Leitung" an. S^ncII riß er |ic^

üon Hugsburg los unb jiebclte mit feiner Srau nad) Köln über.

Hber no^ eine anbere £osrei§ung [ollte [tattfinben. Sc^ü&ing

l^aiU je^t eine gan3 anbere Cätig&eit unb anbere 3ntere||en als 3ur

Seit jeines roeltfremben Sujammenlebens mit Hnnette; bie große

(Entfernung unb bas Beroußtjein, ba^ jeine Briefe Hnnettens ITTutter

Dor Hugen kamen, Ijinberten it)n am Ijäufigen unb offenen Hus»

|pred)en feiner ITTeinungen unb (Empfinbungen, oor allem aber mußte

fein ®efüt)I 3U ber fernen, altcmben Sr^unbin burc^ bie große £iebc

3U feiner fd)öncn, begabten Si^öu 3urüÄgebrängt toerben. Hber

bennod) nimmt er ben rcgften Hnteil an Hnnettens fernerem Schaffen

unb fpornt fie unabläffig 3ur DoIIenbung üjrer (Bebi(^tc an. (Er

t)atte i{)r f(^on früljer bie ITtitarbeiterf^aft an bebeutenben 3eit=

](^riften Derfd)afft, unb je^t bcforgte er au(^ alle gefd)öftli(^en

Der^anblungen mit (Eotta für bie Sreunbin ; fie erijält me^r t)onorar

als Uljlanb unb £enau^), unb $(^ü&ing freut fic^ übermäßig,

Hnnettes (Bebic^te 1844 bei Cotta erfc^einen 3U feljen. 3^ glaube,

>$(^ü&ing ^at am fdjärfften unb fi(^erften oon allen 3eitgenoffen bie

Seele unb bie Begabung ber Did)terin erkannt; er ift bemül|t, für

fie 3u roirken, roo es nur möglich ift, unb fdjreibt foglei^ feiner

Braut, ba^ Hnnettens Zahnt feiner Überseugung nad) „roeit über

bem aller unferer lebenbcn Didjter ftcl)t" ^). £uife oon (Ball ^at

H)x mögli(^ftcs 'getan, um bas Der^öltnis i^res (Batten 3U Hnnette

nic^t 3u ftören, unb mit offener 5i^eunbf^aft kommt bie jüngere

5rau ber älteren in ben Briefen i^res Htannes an Hnnette entgegen.

') Xtadi einem unoeroffcntlic^tcn Brief Hnnettens an (EIi|e Rübiger 00m
1. ftpril 1844. *) Sie^e £. £. S^üAing, „Sroei Briefe Sdjs. über fl. oon
Drofte" in ber »5ronfefurter 3citung" 1899 Ilr. 335.
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£ui|e (jattc ein feines Dcrjtänbnis für Hmettes (Empfinbungcn 3U

$(^ü&ing. Sic ^at in i^rem Roman „©ejcn ben Strom" (Bremen

1851) ein äl^nli^es Der^öltnis in ber 'iebc ber alten Jungfer

Rojalie 3U bem jungen IDil^elm bis in (Ensel^eiten bargeftellt unb

pjt)^oIogij(^ 3U begrünben oer|u(^t. Sc erklärt jie bas tDejen

Rojaliens : „Hllein jte^en ! 3[t bas ni(^t b ^r 3nbegriff alles (Braucn=

ooUen unb Sc^rc&Iic^en für ein toeiblides fjers — unb bas aus

feeinem anbem (5runbe,, als toeil bann alle Sö^io^^it^^/ ^i« 9^=

n)ö^nli(^ bte Hatur ben 5i^öucn oerlei^t, bra^ liegen bleiben, bic

Süßigkeit au lieben, 3U leiben, \\ä) aufauopfern ..."*). — Annette

aber Ifattt oon Hnfang an gegen £ui|e eit Dorurteil, [ie ocrgleic^t

|ie in ben Briefen an (Elifc Rübiger mit ber Bomftebt, bie i^r ja

6ie un[r)mpat^i|(^[tc aller S'^öiicn luar. Unb |o tritt eine immer

größere (Entfrembung 3rDi|^en S^ü&ing i nb ber Dichterin ein, unb

Krönftlic^lieit , Sorgen unb bie allgemeinm üerpltnifje in Üeutjc^»

lanb mef)rten bie (5erei3t()eit Hnnettens. Sc^ü&ing jelbft ^atte bie

Sreunbin na^ jeiner Verheiratung gebelen: „Sie oerla||en 3^ren

3ungen nici^t, ber Sie |o lieb ^at" ^), unb tnnettc bemüht [i(^, feeinen

offenen tttiiton aufkommen 3U laffen. )a^er ift in i^ren Briefen

an Sd^ü&ing unb £uife nur menig üon ber Hnbcrung i^rer (Emp=

finbungen 3U füllen; aber bie no(^ uti oeröffentli^ten Briefe an

€life Rübiger unb bie Briefe an Schlüter 3eigen beutlic^, toie na(^

unb nadi ^us allmöljlic^er €ntfrembung e n förmlicher (Brimm gegen

bic Somilic Sc^üAing [i(^ cntroiÄclt. lus i^rem Brief an (Elije

Rübiger oom 1. Hpril 1844 jpric^t bcutli^ it|re Hngjt oor bem an»

gcMnbigtcn Bejuc^ ber Sc^ü&ings, unfc als bicjcr im Ittai 1844

auf ber ItTeersburg erfolgte, |cl)eint au^ feeine rechte Stimmung

3rDi|<^cn i^nen aufgcfeommcn 3u fein, üo i bem Bemühen Hnnettens,

eine Harmonie ^er3u[tcllen, 3cugt xijx Hbfc jiebsgebic^t an Sc^ücfeings

:

„£cbt tDoljl, es feann nic^t anbers [ein!" ^), unb au^ bic folgcnbcn

Briefe jinb no(^ reci)t l)cr3li(^, ja, als bsm jungen paar 1845 ein

So^n geboren roirb, ift Hnnette Patin mnb toill au(^ „ein ft^önes

großes (5ebi(^t auf ben Jungen machen"*). Hber bie Briefe an

(Elife Rübiger finb in biefer 3eit coli ablölliger Urteile über £uifes

(E^arafeter unb über Sc^ücfeings Sc^rtftftdlerci unb £ei(^tfinn. Hu(^

an Sophie oon Qajt^aufen f(^reibt Hnne te über£uife: „Sie (£uife)

') „(Segen ben Strom* II, 2Ö6. ^) Dr
«) (Bcf. S(f|r. I, 342. *) Dr. Sd). Br. S. 332,

Sd|. Br. S. 215, 2. Hoo. 1843.

5. mär3 1845.
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ift |e^r |(^ön, jc^r taUntvoU, Ijai aber au^ 5ie (5na5e von 6ott,

6ics 3U iDtffcn, tocs^alb fic mir bod^ nid)t rec^t ju ©cmüt^c roolltc" ^).

Als Sc^üÄing öcr Dichterin 1846 |cinc eigenen 6c6icl)te überfanöte,

r lobt [ic öieje ^wax in einem Briefe an il^n^), aber (Elije Rüötger

gegenüber jpric^t fie |id) 3iemli(^ tabelnb öarüber aus, jie nennt i^n
* einen „ent[(^ieöenen Demagogen", 6er „alle 6ie bis 3um (Eftel ge«

Ijörten tEf)emas 6er neueren Schreier" roiebcr^olc, un6 als i^r

S(^ü&ing 6en gemein|(^aftlid)en Kauf eines (Butes am R^ein am
bietet, j(^reibt jie entje^t: „(Broker (Bott! loär's mögli(^, 6a§ 6ie|er

Rtenjc^, 6em id) |o oiel (Butcs getljan liahe, |(^on auf meinen (Eo6

jpeftulierte, roeil er 6enfet, i(^ mac^e es nid^t lange metjr!"^) 3m
Hpril 1846 bekommt fie bann $(^ü&ings Roman „Die Ritter»

bürtigen" Dor Rügen, un6 6a [ie in 6en allgemeinen Der6a(^t gerät,

„il}m 6as RTaterial 3U jeinen ®iftmij(^ereien geliefert 3U ^abcn"*),

|o gerät jie in eine ungeljeure Cntrüjtung gegen 6en „f)aus6teb",

6er it)rer ITteinung nad) il^re oertraucnsDoIIe Iteigung mi^rau^t
l)at. 3l)rc empörte Seelenjtimmung gibt iljr Brief oom 13./15. flpril

an $d)Iüter toieber. 3t)r Bru6er rät ii)r, ie6es Dcr^ältnis 3U

S(^ü(feing ab3ubre(^en, utiö iljrc legten faft krankhaft religiös ge»

rei3ten IDorte über iljn lauten: „£a|[en Sie uns für i^n beten,

(El)rijti Blut ijt au(^ für ifjn gcflojjcn, un6 (Bott Ijat tau|en6 IDege,

6ie Derirrten 3urü& 3u fü!)ren, oft 6urd) Ilotl) un6 Kummer, un6

6ic |el)e i(^, bei $(^[ü(feings] £u|t am (BIan3e un6 6er Unhaltbar»

keit jeines lEalents in ni(^t 3U roeitcr 5^rne ooraus." °) — Seitbem

l)at jie keine Seile meljr mit ifjm gctDe(^|eIt un6 ifjn nie roicöer

gefe^cn.

$(^ücking roufete ni^t, roic er3ümt Hnnette gegen i^n roar; er

I)at aud) niemals 6as Beroufetjein geljabt, etroas Unrei^tes gegen jie

getan 3U t)aben. (Er |clb|t Ifüt jpäter u)ie6er^oIt [ein Der^ältnis 3U

Hnnette gej(^il6ert, befonbers in 6em „£ebensbiI6" un6 6en „£ebens»

crinnerungen", aber er übertreibt tool)!, roenn er na(^ oielen 3a^ren

in einem unoeröffentlic^ten unbatierten Briefe an 6ie 3ugen6freun6in

(Elife Rü6iger fc^reibt: „Das Dcr^ältnis 3U)i|^en Hnnette unb mir

^atte |et)r oiel oon 6em 3tDij(^cn Roujjeau un6 S^öu oon IDarens

angenommen."

') Br. S. 418, 23./24. flpril 1845. ^) Dr. S(^. Br. S. 335, 7. 5cbr. 1846.

^) 3n einem unocröffentItcf|ten Briefe an (EIi|e Riibtgcr oont 26. 3o«ttar 1846.

*) fln Sdjmtcr 13./15. flpril 1846, Br. S. 337 ff.
"*) Desgl.
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Ita^m ou(^ Hnnettcns 5rcun6[(^afi au S^ü&ing ein un«

rül)mli(^es (En6c, |o lebt 6od) 6ie (Erinneiung on bieje glü&li(^|tcn

3a^rc im £eben öer Di^terin no(^ allenthalben fort. Hber man

barf au(^ ni(^t oerge||en, was Hnnettcj auf literarijc^em (Bebiet

S^ü&ing oerbanfet: Hls birefete niebcrj^fege i^res Derl)ältnif|cs 3U

bem S^^unb jinb in i^ren IDerfeen ansufeljen bie ©ebidjtc: „Die

S^enlic am See" ((5ej. St^r. I, 102), „Spiegelung" (I, 147), „Hn:

£eoin S(^ü(feing" (I, 148), „Hn benjelben

(I, 204), „Spätes (Erroai^en" (I, 290), „Cebt voolil" (I, 342), loie

au^ bas £u[t|piel „perbu". IDos fie für

(I, 148), „Das (Ejelein'

bes Srcunbes tDerfee bei»

jteuerte, ift jpäter 3U betrachten. S(^ü(feii;gs allgemeine Bebeutung

für bie Di(^tertn in literarif(^cr f)in[i(^t läfet |i(^ auf ©runb ein»

ge^enber Unterjuc^ungen ba^in 3u|ammenf ijjen : Sie bejte^t me^r in

einem injpirierenben , bas Cempo, bie K onaentration unb bie 3n-

tenjität jteigernben (Einfluß, als in einer ( Hnroirfeung auf Stoff unb

Stil. (Er aeigt i^r, ba^ bie Zvixik i^r (igentli(^es (Bebiet ijt, unb

regt jic 3ur Be^anblung toeftfäli|(^er Stoff t an. Huf rcligiöjem unb

politij(^»jo3ialem 6ebict mac^t |i(^ roairenb bes Derfee^rs mit

S(^üÄing bei i^r eine freiere Richtung gelte rib. 2n |tili[ti[(^er ^injic^t

gab fie wolji oiel auf feinen (Befc^maA unb na^m feinen Rat für

ein3elne Husbrü&e an; i^re Ballaben in )en S^ffungen bes „Rtale»

rif(^en unb romantifd)en tDeftfalen" finb f
>gar oon i^m überarbeitet.

3n i^rer (Eigenart aber liefe fie fici^ ni(^t uon i^m beeinfluffen.

Hls S(^ü(feing im ^erbft 1845. nac^ {öln überftebelte , roar er

in ben R^einlanben feein 5r^Tnber*me^r. Sc^on frü^ ^atte er fic^

für bie 3btt ber DoUenbung bes Kölner Doms begeiftert unb roar

iDcgen feiner allerbings etroas f(^tDülftigei S(^rift „Der Kölner Dom
unb feine Dollcnbung" (Köln 1842) 3um (E ^renmitglieb bes Dombau-

oereins ernannt toorben ^). ITtan re(j^nete i^n, roie SimroA, Kinkel,

5reiligrat^, Smets ufto., allgemein 3u )em r^einifd)»tDeftfälifc^en

Di(^terfereis ^). 6ebi(^te, Itooellen unb R amanfragmente roaren er=

f(^ienen, bcfonbers feine belletriftif(^en Beiträge im oiclgelefenen

„ntorgenblatt" unb feine feritif(^en Huf 5^e in ber „Hllgemcinen

3citung" Ratten i^n bekannt gemacht, ur b fein „R^einif(^es 3a^r=

bu(^" für 1845 toar ein guter Dorfelang für feine Cötiglteit in Köln

geroefen. 3n b^n Kölner „Dombaufteinc t" (Karlsruhe, Hrtiftifc^cs

1) S. St. (Boarcr Krcisblatt 11. Hugult 1843

•ITlitarbciterfc^aft om „R^cinif(i^en 3a^rl»w^

ptnt^us, Die Romane £eotn S(^üdttngs.

18^ )

^) Bcfonbers infolge feiner

unb 1841.
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3n|titut) war 1843 [ein Roman „Dos Stiflsfräulein" crjc^icnen, 6er

unter bem (Eitel „(Eine bunfele Kai" 1846, in bentjelben 3o^re toie

bie |(^on eriDäf)nten „(5ebi^te", ,,Die Ritterbürtigen" unb bie

„ItoocIIen", no(^maIs gebru&t rourbe. 3n Köln alfo galt er j(^on

oIs Berüf)nitl)eit , unb Korl Spinbier rourbc nur roegen Sc^ü&ings

Iiterari|(^er Bebcutung Ittitarbeiter ber „Kölnij^en Leitung"*),

ebenjo toie (Bu^feoto, Dingeljtebt, Sta^r unb anbere Si^riftlteller.

Hllerbings ^atte $d)ü(feing l)ier |(^on, tote ein ungebru&ter Brief

Königs an il)n oom 2./12. 1845 seigt, unter bem (Einfluß ort^oboj»

ftat^oIijd|er (Elemente 3u leiben, bie i!}m jpäter |o jel)r j^aben jollten.

RTit 5rßili9rat^ war er 3U biejer 3eit aus perjönlic^en toie aus

poIitif(I)en (Brünben serfallen^). Sein befter 5reunb in Köln roar

ber £ujt|pielbi^ter Roberid) Benebij; natürlich erljielt er au^ fe^t

oiele Be|ud|e oon literarijc^en Perjönli(^fteiten. (Ein jonberbarer

(Bajt roar ber Srci^s^r Don Si^ioeiser, bejjen (Epigramme Sc^ü&ing

1857 unter bem tCitel „IDelt unb 3eit. Hus bem Ita^Iafe eines

ru||i|d)en Diplomaten" l)erausgab.

3m 5rü^ialjr 1846 mai^te S(^ü&ing einen Husflug naä) Paris.

f)ier trat er in engen Derfee^r mit ben RTitgliebem ber bortigen

beutjc^en S(^riftjteUerfeoIonie, mit (Bu^ftoto, fjertDcg^, ^arlmamt,

H. XDeil unb anberen unb jtanb befonbers in näheren Besiel^ungen

3U f)einri(^ Ijeine^), mit bem er tägli(^ jpasieren ging. — 1847

rourbc bie Unrutje ber t)ölfeer in (Europa immer größer unb be=

ängjtigenber; am fonberbarften aber mufete es erj(^einen, ba^ bie

ItonjeroatiDlte 3n|titution, bas papfttum |elb|t, bie RTanen in Be=

loegung je^te. pius IX. begann [eine großen Reformen; unb

S(^ü(feing tourbe abge|(^i(fet, um aus 3talien jelbjt Berichte 3U

j(^reiben. (Er l^at in bem Buc^e „(Eine Römerfa^rt" ((Eoblens 1848)

bieje italienij^e Reije bef^rieben. RTit jeiner $rau unb 3tDei Kinbem

reifte er über Paris unb ItTarjeille na(^ Rom. ^ier mar bas gan3e

Dolfe Don einem tEaumel ber Begeifterung erfaßt, ber Papft he^

rauj(^te |i^ an jeinen eigenen (Erfolgen, unb S(^ü(feing empfing tiefe

1) Brief Sptnbicrs an Srf|ü<fting, 27. (Dfttobcr 1845. S. 3. König, „Karl

Spinölcr", Brcsl. Beiträge, XV, S. 154, £eip3ig 1908. — Dgl. aud| feinbüße

Äußerungen, 3. B. fl. Rüge an pru^, 14. 3anuar 1846, Brieftoec^jcl eö. tlerrli(i,

Berlin 1886, S. 407.

2) £.£.Sc^ü*ing, „Srciligrat^ unbSd}.*, „Deutjc^e Runb|(^au*, 3uni 1910.—
Die Briefe Srcüigratfjs on S^. jinb Deroffentließt in TDilljelm Bu(^ner, „S^rbinanb

Sreiligratt}" (£a!}r 0. 3.). ^) flusfül|rlic^ barüber £eb. II, 125 ff.
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<Einbrü&e oon biefcr geroaltigcn, ib« ali|tijd}en BetDcgung, bic |ic^

leiber nur 3U halb in bie rcafetionö jtcn Dogmen ocriaufen jolltc.

Va^vi erhielt er reiche poIiti|(^c Hnrequngen bur(^ btn Derfte^r mit

iebeutenben eigenartigen perjönlid)feei ten, bejonbers burc^ bk fort«

j^rittli(^ gejinnten HTänncr pabre l entura
, Profejjor ©rioli unb

Ittajlimo b*H3egIio. Dann begab er j (^ na(^ Itcapel, um au(^ Ijier

^ie öolksberoegung 3U jtubieren; aber tis bie S^bruarreüolution 1848

in Paris ausbrai^, mufete er ^eimke^ en. ITtit großem Hnteil folgte

er ber poIiti|(^en introi&Iung toä^reib ber nö(^[ten 3al)re; [einen

dgcnen Stanbpunfet unb [ein poIiti[(^es 3beal legte er in berBro[(^üre

„^einri(^ Don 6agem, ein £i(^tbilb" 1849 bar.

Bis 1852 blieb Scfjü&ing Rebiftteur in Köln. (Ein milU

^ommencr Umgang für it)n roar ber )riginelle ^err oon Stramberg,

^er ein ungeheures feulturl)i[tori[ci|es Ittaterial ge[ammelt unb als

,,Rl)eini[d)en flntiquarius" ((Eoblena 1845 ff.) oeröffentlidjt Ijatte.

3m Sommer 1847 erneute er bie $teunb[(^aft mit Hbele S^open»

^auer, bie er [c^on in Rü[d^t)aus bei H mette kennen gelernt I)atte. —
Die Romane „(Ein $ol)n bes Dolfees" 1849 unb „Der Bauemfür[t"

1851 Dergröfeerten Sc^ü&ings Ru^m; aber bk Rebafetionsge[d^afte

xDurben i^m immer lö[tiger, benn er el)nte [i(^ na(^ unabljangigem

Sd^affen unb nad^ [einer Qeimat IDt[tfalen. 3m September 1852

kaufte er oon einer Pertoanbten bas But $a[[enberg bei XDarenborf

in ber Itätje oon ItTün[ter unb [iebe te mit [einer S^milie bort^in

über. $(^ott 1855 [tarb [eine (Battin; [ie ^interlie^ i^m 3iDei Sö^nc

unb 3U)ei Cö(^ter. Sd)üc&ing lebte nun in ben folgenben 3^^^'

3ef|nten im Sommer 3umei[t in Sa[[enberg, im tDinter in RTünfter,

TDO er eine rege ®e[cnigfeeit pflegte. (Eine tiefe £iebe i^atk er 3U

Italien gefaxt , er ^afete ben beut[d en tDinter unb brachte ba^er

Ut IDinter 1863/64, 1874/75, 1876/77, 1878/79 ff. in Rom 3U, too er

in bem Pala33o lebte, ben (Boet^es [(^öne IlTailänberin beroo^nt

^atte 1)
;
^ier lourbe er au(^ mit Hie^ (^e bekannt ^). Hu(^ in tDien,

Xonbon unb Berlin lebt er suroeilei; mit ber IDiener Di^terin

Bettr) paoli tritt er in regen Briefroei ^[el, unb für Hnnettens tla(^=

imf)m i[t er babuxdi tötig, ba% er 18( i^rc „testen (Baben", 1861

t^r „£ebensbilb", 1879 bie er[te (Be amtausgabe i^rer tDcrke bei

') „üeuti^cs montagsblatt", 10. Scptcthbct

(Emma üclt). ^) Erinnerungen an Htc^ ii

unb tDelt" 1899, S. 18—20; f. auc^ nie^ftqc

incr)|enburg), £ctp3tg 1905, Bb. III, S. 542.

1883, ein Huffa^ über S(^. oon

e oon (E^co Sc^üdting in »Büljne

s iBricftDec^fel (mit ITlaltiiiba ©on
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(Eotta Ijerausgibt. Seit [einer Hieöerlalfung in $o||cnberg 1852 ent*

faltete S(^ü&ing eine ungetDöI)nIi(^ rei^c Probufetion; faft jebcs

ja^r erfc^ienen meljrere Bänbe Romane unb ITooellen oon i^m.

Hber auä) Dramen oerfafete er, wk „6ünt^er oon Sc^roaraburg'*

(Hugsburg 1844), „Sauftina" (Köln 1852), „Die ITTünbel bes papftes"

(Reclam, o. 3.)» ^^"^9^ tourben ni(^t in Buchform ocröjtentli^t.

Sie iDurben fajt alle aufgefüljrt, konnten es aber nirgenbs 3u einem

bauemben (Erfolg bringen. S^^^^^ \^W ^^ ^i« ^rt bes „RTale*

ri|(^en unb romantij^en tDejtfalen" in ben Büchern „(Eine (Eijenba^n*

fal^rt burc^ rOeftfalen" (Ceipsig 1855), „Don ntinbcn nad^ Köln"

(£eip3ig 1856), „Bilber aus rDejtfalen" ((Elberfelb 1860) fort. (Ein

eigenartiges Bnä) [inb bie „(Beneanomi|(^en Briefe" (5ran6furt 1855),

in benen er |i(^ jelbftänbig mit bem Problem ber Dererbungst^eorie

auf ^iftorij(^em (Bebiete bejdjäftigt; bies Bu(^ ^at burc^ bie Der»

mittlung ^umbolbts bie Hufmerlijamfeeit 5ri^bri(^ IDil^elms IV.

Ijeroorgerufen. (Er überje^te „Stallejpeares S^flucngeftalten, (E^arafe»

terijtifeen Don 3flnis[on'' (Bielefelb 1840), £e|ages „Qinfeenben Ceufel"

(f)ilbburg^au|cn 1866) unb Rouffeaus „Bc6enntni|[e" (^ilbburg^aujen

1870). Die Hntljologien „3talia" unb „^ebctia" (Sranftfurt 1851),

bie eine Hrt oon poetij(^en Reijefü^rem barftellen, jinb 3cugni[[e für

jeinc grofee Belejen^cit. — (Er fül)rtc eine [e^r regelmäßige £ebens*

iDei|e, Dormittags arbeitete er, bie ITa^mittage roaren anberen Be«

[c^äftigungen unb bem Dergnügen geroibmet. Seine faft unglaubliche

Belejen^eit auf literarijc^em unb feultur^i|tori|(^em ©ebiet, bie burd^

ein Dortreffli(^es (Beba^tnis unterjtü^t tourbe, [oroie [eine geijtrcic^e

Unterhaltung, bie i^n au^ in Rom beliebt ma^te*), beiounberten

alle, bie mit i^m in Berührung ftamen. Hber aud^ ber (EinbruÄ^

[einer äußeren (Er[^einung haftete; be[onbers [eine [onberbaren großen,

blauen „(5e[pen[teräugen", bie benen Hnnettens [o [e^r glidjen, D)irfetea

eigenartig 2). (Ein 3citungsaus[(3^nitt in [einem Ra^laß enthält

folgenbes Porträt [einer per[on:

„£. S(^. iDürbe unter bie {d)önen ITlänner gerechnet tneröen mfi{{en,

n>enn er m(^t etinas 3U jünglingshaft für einen Vflann unb 3U mannK(^ für

einen 3üngling ausjäte. Stirn unb ITaje jinb Don regelntagiger S^ön^ett

^) Dgl. R. Do6, ,Hus meinen rönti|(^en; (Erinnerungen* in Delifiagen &.

Klajings aimana^ 1909, S. 162. «) Dgl. 5reiIigrot^s (Bebid|t »Die Rofe"

((Bei. Di^tungen". £eip3ig 1898, Bb. II, S. 153). — (E. Delt), „Deutj^es montags«
blatt", 10. September 1883. — Karl S^urs, .Cebenserinnerungen* (Berlin 1906).

I, S. 66.
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^orotc bcr filctnc ITTunb mit pcrlcnortiacn Sa^nret^cn ncbjt Kinn unb

XDangcn mit ©rubelen von tDo^rtjaft tDcillic^cr iflnmut fin6, glfiÄIic^cnoeife

^tcl|t männli^ itol3 ein jtattlic^cr Ba&cijibart als Umsäunung babti. Die

flugen jinb burc^ 5t«tK9ifot^s ,3eri^oroj*' als (Bcfpcnjtcraugcn ocrf(^riecn,

]k jinb aber nur ungetDöfjnlid^ gro§ unb ettoas l|artcn Bli&s, glänsenb roie

blauer StaI}I unb immer toeit geöffnet »ie Balsacs Hugc oljne Hugenlib,

ein poar jdjarf ge3eic^nete f(^male Braue t tragen ni<^t 3U i^rer nxilberung

bei. Seine ©ejtalt i|t j^mäd|tig unb 00 1 ettoas na(^Iöj|iger Beugung; in

ber Kleibung loeig er suioeilen glücftli^ oas Homantif^e mit bem lUobemen

3u oerbinben. Zn ber Damenmelt jc^eint [er feljr beoorsugt 3U fein, obglei^

er |i(^ mit gelehrter Serftreutljeit unb pröber (Blcirfigültigfeeit barin be*

toegen joll.*

Dicjc Bcj(^reibung [einer äußeren Erj^einung ift, roie bic Unter*

tuc^ung ergeben voixb, je^r (^arafetcrift |d^ au(^ für Jn^alt unö 5orm
jeiner IDerfee. IDie er öufeerlt^ einem „ Rri|to{iraten ber alten S(^ule"

5li(^ ^)
, [0 liebte er bas rul)ige, fein ( eniefeenbe £eben bes Hbligen

aus altem (5e|^led)t ; er mieb er|(^ütte nbe (Ereignijfe unb ben Kampf
ums Dajein in ber Öffentli(^feeit. Sd on fru^ ^at Hnnette bies er»

^annt, [ie [^reibt: „Du bi[t ein IDe[tfa e, bes^alb geborener p^ili[tcr,

unb bos Bebürfnis na(^ Weiterer Ruje i[t bei Dir auf bie Dauer

bas aIIerDor^err[d^enb[te." ^)— teoin $( ^ütfeing [tarb an einem IlTagen=

leiben in pijrmont bei [einem älte[ten S )^ne am 31. Hugu[t 1883.

1) „ttorb unb sab", (DÄtober 1883

S. 190, 11. mai 1843.

3i I ITtemoriam".

O

2) Dr. Sä). Br.



ni. flllgctncine Überfidit über S(^ü(feing$ Romane
unö öte Iiterarifd|e Beöeutung flnnettens t)on Drofte

für feine IDerfee.

tOill man bas Sdjaffcn eines toeniger bekannten un6 je^r

frudjtbaren Hutors unterjud)cn, |o t|t es oon DortetI, fic^ cor öer

ii)jtematt|(^en Betra(^tung ber einseinen $aWoren jeines tDerfees eine

feurse Hnalijje unb einen ÜberbliA über fein (Bejamtroerft 3U Der=

j(^affcn, bamit 3unäc^[t ein literorifi^es Bilb bes Hutors in grobem

Umri^ cnt[tef)t unb bie ^auptfä(^Ii(^en Ri^tlinien biejes IDerftes

^croortrcten.

S^on aus ber üorjtellung oon S(^ü&ings £eben ergibt [i(^

^inrei(^cnb beutlic^, toeldjes bie (Erlebni||e unb literarijc^en (Einflüffe

loaren, bie oon Bebcutung für feine IDerfee roerben mußten, unt>

loel^en ©attungen bes Romans er jic^ 3utDenben follte.

Die (Einbrü&e [einer Jugenb, bcren Sc^ilberung in Mnftlcrif(^er

^inji^t ben beften tEeil feiner „£ebenserinncrungen" bilbet, mußten:

tief in i^m Ijaften bleiben: Das £eben in bem alten, romantift^en

Kurfürftenf(^Io§ , bk (Einjam&eit ber rDeftfäIi[(i)en ^eibe mit i^ren

djarafeteri|tifd)e"n Stimmungen, bit ^iftorijc^en unb religiöjen (Er*

innerungen, bie |i(^ an jeine ^eimat knüpften, oor allem aber bie

rci^e Dergangenljeit ber alten Klöjter unb Stifter, bie beiben in

Dorurteilen unb altererbten tErabitionen befangenen Haften biefes

£anbes, bie ersfeonjeroatioen, bigotten Hriftoferaten unb bie feft in

ber £anbjd^aft lourselnben Bauern. RTit all biejen rDe[tfäli[(^en

(Elementen bcf(^äftigt fid) S(^ü(feing eifrig jein ganses £eben ^inbur(^ ;

er lernte £anb unb £eute immer bejfer kennen unb vertiefte ji^ in

^iftorifc^e Stubien aller Hrt. Die (Ersie^ung im (Elternljaufe unb bie

£cktürc feiner Jugenbseit loirkten in i^m noc^ lange na^, ebenfo

vok bie Bilbungseinflüffe, bk aus bem bas ganse ITTün|terlanb be«



^crrfc^enben Kretje 5ür|tcnbergs

— :!3 —
uttb bcr Süx]t\n ©alli^in kamen.

5crncr mufetc öic Dcrjenftung ber Komantiker in bic Dcrgangcn^eit

joroic i^re Dorliebc für eine DCTOi&elte unb unnatürliche 3ntrige

unb für jtimmungjd^affenbes Beroerk auf [eine p^anta[ti[(^c Der=

anlagung einen ftarken (Einfluß ausüben. Dor allem aber mufete

[ein Oer^ältnis 3u Hnnette üot Drofte oon Bebeutung für fein

Schaffen toerben. — Dann brockt i{jm jcine tEätigkeit als Rebakteur

neue (Einbrü&e; er gehörte „31 ben jungen Hoffnungen unjerer

titeratur, roelc^e alle bas Ct)ara iteriftijd^e Ijaben, ba% |ie ji(^ aus

bcr Kritik entroickelten" ^)
; bur(^ feine Be3ie^ungen 3U (Bu^oro unb

fjeine kam er mit bem jungen Deut|(^lanb in unmittelbare Be=

rü^rung; jeine 5r^u"b[(^aft mit ben politi|(^en Rebakteuren ber

„Allgemeinen Leitung" näherte ijn ber Politik, unb [eine Bericht»

erjtattung aus Rom erftre&t fi(^ l irekt auf politijdjes (5ebiet. Dur^
bie romanti[(^e £ektüre jeiner jugenb l)atte er root^l 3uerft emansi»

patorifc^e 3been kennen gelernt; bieje rourben bann genöl)rt burc^

ben (Einfluß bes jungen Dcutj(^latb, bas ja in jo enger Berührung

[tanb mit b^n 3been ber Roma itik unb mit ben aus S^^^nkrei^

l|erüberbringenbcn Beftrebungen, J ie $(^ü(king in Paris jclb|t kennen

lernte, unb als beren bebeutenbjte Vertreterin er (5eorge Sanb anfa^.

(Es jinb aljo bei ber Unter|u(^unj oon Sdjückings XDerken jtcts 3U

beachten : ber Ritter» unb Hbentei lerroman, ber romantij(^e Roman,

oor allem aber bie Romane IDal er Scotts unb ber in Deutj^lanb

oon if)m beeinflußten Hutorcn, be i^re Romane nac^ bem Dorbilb

bes jc^ottij^en (Er3äl)lers in einer »eftimmten £anbfd^aft lokalijierten,

unb als beren eigentlicher Dertrc er IDillibalb Hlejis an3u|e^en ift.

5erner jinb 3U berückfii^tigen bie pötere (Enttoicklung bes ^ijtorifc^en

Romans 3um l)i|tori[(^en 3beenro' nan, bie Romane ber ©eorge Sanb

unb Balsacs jotoie bie bes junget

treter einer gegnerijc^en arijtokrc tij^en Richtung, aljo bie IDerke

Sternbergs unb ber (Bräfin Haln=Hal)n. $<i^liep(^ jinb ^eran=

3U3ie^en bie tDerke 6u^kotDS, Hierbad^s, Spiel^agens, bie erfolg»

rei(^en „enblojen" Romane Dumas', Sues, ^ugos, bie genre^aft

l)umorijtij(^en (Elemente bei Sterne, Jean Paul, (E. tE^. H. fjoff=

mann unb Dickens jotoie bie mmer me^r anjc^roellenbe S^ut

=2J

Deutjc^lanb unb 3uglei<^ ber Der«

1) K. ©u^ftou), „Beiträge 3ur (Bef^^te ber neuesten Citeratur" (Stuttgart

1839), I, S. 95.
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6er Untcr^altungsromane in 5cn 5aTnnicnblätlcrn, bie auc^ Sc^üÄing

mit \iän rt§^).

Hll bicfc Iitcrarij(^en Strömungen, Meje politij^en, josialen,

religiöfen, &uIturljiftori|(^en Anregungen 6er erjten I)ältte 6es 19. 3ol)r«

^unöerts jammeln |ic^ in 6en Romanen S^ü&ings toie in einem Brenn«

Ipiegel un6 lajjen 6en 3nfjalt jeiner Romone als |o oieljeitig un6 6ie

Hrt feines $d)affens als |o unrul)ig er|(^einen.

Aber 6ieje fiur3e 3u|ammenfa||ung ergibt au^ |(^on mit Deutlich»

feeit, tDel(^er Hrt 6ie oon $(^ü(feing gepflegten (Battungen 6es Romans
jein mußten; es |in6 ^aupt|äd|Iid^ foIgen6e oier tEijpen:

1. 6cr ^ijtorij^e Roman,

2. 6er ^eimatsroman,

3. öer tEen6en3roman,

4. 6er Unterl^altungs» un6 3ntrigenromon.

natürlich tin6et jic^ bei S^üÄing nie eine 6iejer oier (Battungen

gejon6ert, ion6em fie get)cn 6ur(f)einan6er, |o6a§ aljo 6ie l)i[torijd)en

Romane meiftens auf n)eftfali|(^em Bo6en [pielen un6 mit beftimmten

36een un6 tEen6en3en 6urc^fIo(^ten fin6, 6a§ auc^ 6ie tEen6cn3romane

oft in tDe|tföIi|(^e Umgebung cerlegt tDer6en, un6 6afe [elbft in 6ie

oberfIö(^Ii(^ften Unterljaltungsromane |i(^ oft eine tiefere tEen6en3

un6 eine bejtimmte 36ce einj^Ieid)t. 3n einem 6er legten Romane
Sc^ü&ings, 6em „Redjt 6es £eben6en" (1880) gefjen fogar all 6iefe

') Sd)ü(fting |clbjt gibt einmal in bcr „Allgemeinen Seitung* (4. unb

5. ITtai 1844, Beilage 125/26) einen fiurscn Überblidft, toie ji(^ bie Cnttoi&Iung

bes beutj^cn Romans in jeincn flugen barjtcllte, unb toie bicfe Strömungen

auf btn beutfc^en (Be|(f|ma(fi in bcr erjten £jölfte bes 19. 3c^r^ui&«rts roirftten:

,3m Anfang unferer n:age toar ber I)ijtorifd}e Roman", bamit meint S^fi&ing

insbejonbere fein großes Dorbilb Scott, bann f|abe iljn „bie füfe fc^ioarmenbe

pi)iIojopl)ie BultDcrs* unb bie CebcnsrDeisI|eit fjenrtj pell)ams abgelöft. Diefe

Ridjtung fei ocrbrängt loorben buxö) B03 (Di&ens) unb feinen 3nuftrator P^i3,

bie „it|rc lebengebenben Stra!)Icn in ©offen unb 6agd)en, in toel^e früher nie

ein Straljl gcbrungcn", fanbten. Dann ftamen bie „IHijfteres* Sues, bie einen

breiten unb intcnfioen (Einfluß getoannen. — Die beutf^en S^riftfteller feien

ber XTtobe gefolgt. »Durcf) bas junge Deutf^Ianb oeranlafet toarf fic^ alles auf

bie f03iale Befprediung, meift in ber 5oi^ ^^^ Romans ober jener no(^ namen*

lofen 5ot"tf toeldje TDicnbarg, ITlunbt ufro. oeranlafetcn*. Darauf kamen bie

„3erriffenen Romane" in ITIobe. „Die Citeratur l|atte eine tragif^e RTasIte »or«

genommen" . . . Aber „plö^Ii^ ri^ fie bie lUaske ab unb ladjte" . . . »Der

Iiomifctje Roman roar an bie Rei^c gcftommen" ((Bu^ftoros «Bafeboto unb feine

Söljne", Dingelftcbts »Reue Argonauten", ([iecfts „Des £ebens Überfluß*; ben

(Btpfct bc3cid}nc 3mmermanns „lTlün(i|f|aufen*).
,
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Dicr Ri(^tungcn gleichberechtigt nebmeinanber ^er: Der tEitel gibt

bie tEenbens öes Romans an, nämlic j bas Re(^t bes £ebenben gegen*

über ben oergangenen (Ereignijjen mb bem ftonoentionellen Rec^t,

bas auf ben Crabitionen abgejtorl ener (5cj(^Ie(^tcr aufgebaut i[t.

Die cigentli^e fjanblung bafiert auf einem ITTotiD aus ber Unter»

^altungsliteratur, ber Dertau|(^ung iroeier Kinber aus oerfc^iebenen

ItTannes üon nicbriger ^erliunft

gan3e ^anblung fpielt \\6) oor

^osialen $c^i(^ten unb ber £iebe bes

3U ber reichen abiigen (Erbin. Dieje

einem meifter^aft gejc^ilberten roejtifl lijc^en tjintergrunbe ab, unb in

fie eingej^obcn ift eine 3iemli(^ um angreic^e ^i[torij(^e (Er3aljlung,

Ut babur(^ in 3uiammen^ang mit be r eigentlichen ^anblung gebracht

i|t, ba^ i^re (5ej(^e^ni||e einige ejpc nierenbe (Elemente biejer ^aupt=

^anblung entljalten.

Hbcr bas (Bejamtroerfe Sc^üÄinp läfet fi(^ bod) 3iemlid^ jdjarf

in 3rDci gro^e (Bruppen j^eiben; mb ^wax gibt Sc^ü&ing jclbft

^ier3u einen tDinft. Hus einer Benerfeung in btn „£ebenserinne=

Tungen" (I, 120) ge^t Ijeroor, ba% Sc^ücfeing bie naäoi jeinem Urteil

bebeutenbjten Romane ber erften ^ a^r3cl)nte feines Schaffens bis

«ttoa 1870 in ber Sammlung feiner „Husgeroä^lten Romane" oer=

einigt ^at. Diefe „Husgetoä^lten Romane" ftnb nun in 3U)et 5olgen

crfc^ienen, oon benen bie erfte l)a iptfö(^li(^ bie kulturl)iftorifd)en

Romane, bie 3rDeite ^auptfä(^li(^ R)mane aus ber ©egentoart ent=

^ölt. Unb fo f(^eibet man am befte t bas S^ü&ingfc^e Romanroerfe

in ^iftorifc^e Romane unb in 3eit omane.

(Es laffen ]iä\ im allgemeinen nun roieber oerfc^iebene Hrten

bes ^iftorif^en Romans unterf^eibm; Sc^ü&ings ^iftorifc^e IDerfee

Äann man in sroet ^auptgruppen 3U ammenbrängen. Da finb erftens

iie l)iftorif(^cn Romane, in öenen be 6ultur^iftorifd|e Umroelt, bie

genre^aften (Epifoben gan3 in ben D )rbergrunb treten ; biefe roeitaus

überroiegenbe (Battung kann \i6) oon ber Darftellung einfacher

Hbenteurergef^i(^tcn , loie „(Eines Criegsfened^ts Abenteuer", ober

anmutig ^armlofer Hnefeboten^Itoüe len , roie „Hus btn Cagen ber

großen Kaiferin" aufioarts betoegcn bis 3U großen Mtur^iftorifc^en

<5emalben, foroo^l tragif^en 3n^lts, toie „(Ein So^n bes Dolftes",

als au(^ Weiterer Hrt, toie „Die Rta rfeetenberin oon Köln". 3n ber

anberen ©attung ^iftorif(^er Roman:, bie $(^ü&ing fpäter pflegte,

tft 3t»ar bas Kuliur^iftorifc^e au^ r on großer IDi(^tigliett, aber be=

ftimmte 3bten, bie fi^ in großen R önnem oerfeörpern, bet)errf(^en

iod^ bas gan3e tDerft. 3n biefe feleiti erc (Bruppe get)ören bie Romane
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„£utl)er in Rom", in roclc^em bas lUotio ber Reformation, un6

„(Bro^e ntcn|(^cn", roorin 6as Problem öer menf(^Iid)en (Bröfee auf«

gerollt mirb.

Huc^ S(^üÄings Zeitromane laffcn jic^ in oerjc^iebene Gattungen

[treiben. 3unä(^jt kommen ba bie cigentli(^en ienbensromane in

Betracht, in benen S^^gen josialcr, politijc^er ober religiöjer Hrt

bel)anbelt roerben, roie „Die (Bef(^tDorenen unb i^r Richter", roorin

ber t)erfa||er bie Bered|tigung bes $(^tDurgeri(^ts betrachtet, ober

bie 3aI)Irei^en Romane, in benen bie Hbels» ober 5^öuenfrage be»

l)anbelt toirb. (Dft rüljrt $d|ü(feing in ben Cenbensromanen glcic^

einen gansen IDu|t Don berartigen Problemen auf, namentlich in

ben IDerfeen „Die Ritterbürtigen" unb „Die ^eiligen unb bie Ritter",

tDeId)e bieje Probleme ausfd)liefelid) auf roeftfälifc^en Boben oer»

pflan3en unb 3U il)rer 3eit bas größte Huf|ef)en erregten, roerben

alle nur benfebaren Probleme oon ber religiöjen bis 3ur Hrbeiter»

frage in eigenartiger IDeije oerquicfet. 3u ben Zeitromanen gehört

ferner eine ®ruppe oon Romanen — „Der|d|lungenc IDegc", „S^Io^

Dornegge", „Die Rtalerin aus bem £ouDre" — , bie man bie

„etljij^en" nennen könnte ; in if)nen loirb ofjne ben breiten fo3iaIen,

poIitifd)en ober religiöjen I)intergrunb ber Cenben3romane bie Schübe«

rung öon (E{jaraftterentu)i&Iungen, =problemen unb »feonflifeten oer«

ju(i)t. Unb I)ieran jdjliefeen \i6) bann noc^ all bie 3aI)Irei(^en bloßen

Unterl)aItungsromane , bie Sc^ü&ing meift oljne tiefere feünjtlerif(^e

Hb|id)t ober problemftellung jc^rieb, nur aus £u|t am So^ulieren

ober tDcgen ber ITotmenbigfeeit bes ©elboerbienjtes.

Hu(i) bie 3aI)Irei(^en ItoDellen laffen fid| U\d\i in all bieje

(Battungen einorbnen. Da Sdiü&ing bur(^ bk Kunjtform ber Itooelie

gesujungen ijt, bk 3ntrige 3U oereinfa^en unb bie Hbj^roeifungen

nad) ttTögIid)feeit ein3ujd)ränfeen, jo jinb bieje IDerke, rein Rünjtlerijc^

genommen, oft toertüoller als bie Romane, unb es entjte^en Meine

f)umorijtij(i)e RTeijtertDerfee genreljafter Hrt, teils ftultur^ijtorij^en

3nl)alts, iDie „Die Hooi3en", „Die brei (Brofemä^te", teils mobemcn
3nt)alts, IDie „(E. Krüger", „Die Bejtec^ung" ober „Piola". flu(^

eine größere Klarfjeit unb Dertiefung ber pjpc^ologijdjen Problem»

jtellung als in b^n umfangreicheren Romanen toirb oft errei^t, toie

in „ITtärti)rer ober Derbredjer?" unb „(Ein Kulturkampfer".

Sc^ücking könnte als ein Beijpiel bafür gelten, ba^ bas bio»

gcnetijci)e (Brunbgeje^ aud) in ber Kunjt ©eltung Ifat ; ungeroötjnlic^

beutlidi finben jici) bei i^m bie Spuren ber oorl)erge^cnben, thtn
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genannten Iiterari|d|cn Strömungen, unb als Rubimentc 6er oer»

gangenen £iteraturgattungen bleiben n jeinen Romanen bit 3ntrige,

bie Stimmungen unb Hequijiten bes Hbenteuer« unb romantift^en

Romans unb Ijemmen in auffälliger IDe je feine (Enttoi&lung. Dieje (Ent=

roi&lung geljt je^r langjam oor jic^, fie 3eigt keine beutli(^en (Ein»

|(^nitte, oerfc^iebene (Entmi&lungsmc gli(^fteiten fereu3en fic^ gleich«

3eitig in i^m, man(^e Hnfö^e [terbm früt) ab, unb manche ent=

tDi&eln ji(^, nac^bcm [ie eine 3eitlarg Der|(^u)unben roaren, jpater

roeiter, roenn jdjon roieber gan3 neu< fi(^ gebilbet l)aben. Romane
ber Derj(^iebenjten Hrt unb oon oerfaiebener künftleri|<^er Bebeutung

entjteljen 3U glei(^er 3eit, |oba§ alo eine Unterju(^ung nadi (Ent*

toicfelungsperioben, toie jd|on in bei (Einleitung gejagt rourbe, un»

möglid^ roirb. Dies fc^liefet aber ni( )t aus, ba^ man allgemein oon

einer frül)eren unb einer jpäteren :)eriobe im Schaffen St^ü&ings

fpre(^en feann. $ür bie frühere i|t Ijauptjä^li^ bie Ittij^ung bes

romanti|d)en unb {ungbeutjc^en (Einf uffes d)arafeterijtij(^. Der Der=

fajfer 3eigt \i^ 3U biejer 3eit 3iemli^ )ptimi|ti|(^, unruhig, ooll bunter

3been; er felbjt c^araliteri[iert bieje P( riobe, fie fei „ein Durd)einanber*

ftrömen romantif^er unb mobemer Strebungen unb Hnf(^auungen^

feubaler Reftauration unb er^i^ter l ufeunftsgebanfeen, . . . eine Der=

mengung teutonif(^er (Ernftljaftigfeeit unb fran3öfif(^en (Efprits"
i)

geroefen. 3n ber 3tDeiten PeriobJ ift er refignierenber
,

3urü(fe=

^altenber, bie 3been finb reifer geroorben, er bemüht fi(^, me^r IDert

auf inneren (Behalt bes Dargeftellten 3U legen, ber Stil roirb ruljiger,.

feine 3beale finb bie f)umaniftifd}en, Dä^renb fie in ber erften Periobe

me^r romantifc^=iungbeutf(^er Hrt oaren. 3n ber erften periobe

überroiegen bie ^iftorif(^en Romane, in ber 3rDeiten bie Zeitromane.

Hls (5ren3e ber beiben perioben fin • bie fe(^3iger Ja^re an3ufe^en,.

insbefonbere bemül)t er fi(^ ba um neue Probleme, um „eine t)er=

tiefung ins 3nnerc ber Rtenfc^enb uft" in ben Romanen, roelc^e

bie „etl)if(^en" genannt rourben („De fi^lungene tDege" 1867, „S(^lo§

üornegge", 1868, „Die ITtalerin ais bem £ouDre", 1869). Hufeere

(Erlebniffe finb feit bem XDeg3uge S(^ü(feings oon Köln nidjt oon

einf(^neibenber Bebeutung für fein Schaffen geroefen. tDo^l aber

ftann man eine erfte 5'^üt)3eit feit es Sdjaffens beutli(^ abgrensen,

bas prälubium 3U feiner fpäteren umfangreichen tDirfefamfeeit: bie

3eit ber S^eunbfdiaft mit Hnnette pon Drofte, loä^renb ber er bis

1) £cb. I, S. 149, |. aud| I, 120.
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3u einem getDiffen (Bxabe unier 6em (Einfluß btr Viäfierin fUmh,

Unb btefe (Eintofrftung, toie übtrfiaupt Me $r(i^i fott bei 6er itwi

folgenben Überfielt feiner Hontane aufffi^lii^ be^on^eft iMiben,

Denn toenn jie in S(^ü(6ing$ leben audi nur eine <E|rff0be bilbet^

fo ift fte 5o(^ für 6ie Citeraturgefc^ic^ie 6ie intereffantefte €pifobe

feines Cebens; un6 6en (Erlebniffen unb tDerften biefer dät iDifb

S^ü(6ing für feinen Hac^ru^m me^r ju oerbanften ^ben als feineit

fp&teren Kontanen.

Das perfdnU(!^e t)ert)öltnis stvifc^en RnntiU unb SdßAing ifi

fd)on öargelegi morben. (Es fin6 nun feine 5oig^ f^^ S<^&ltiit9$

Sd^affen 3u unterfu(^en. für biefen (Einfluß ftommt l^awftHädßät

bie 3cit Don 1839—1843 in Betrad)t, olfo 6ie Ja^re bes gemetttf^Noft^

Ii(^en Derke^rs in tttünfter unb auf ber tlteersburg foime vm
Sd)ü(6ings Hufentl}alt in (Ellingen unb am tttonbfee. tDte loett

Hnnette birekt auf Sd}ü(fiing eingen)irkt \)ai, kann ber Briefioet^

ber beiben unb eine Unterfud)ung oon Säßädnqs IDeriien biefer

3eit aufbe&en, natürli^ \:jat aber biefer (Einfluß auc^ inbtreU noä^

lange fortgebauert.

S^ä(6ing felbft fc^reibt an feine Braut:

,3(^ I}abe bas Befte, was in mir i{t, oon btn $xauen gdentt, obct

fte {{Oben es qtmtäd, genährt; oor allein meinem guten mfitter^eii, öer

Drofte, banht iä^ oiel, xiadi ber fjouptfac^e, bie meine Dlutter mir angeborcK

^at, Deiche mt^ i^re migrat^ene Zod^ttt nannte, aber ja frn^ ftaA, mm
großen Hinflug auf meine fpötere (Enttoitklung unb Eebensri^^timg pt

!}aben* 'j.

S^ü&ing ^attc fic^ bis 3U ber 3cit, ba er in ein näberes Der»

boltnis 3u Hnnette trat, f(^on auf oerf^iebenen Gebieten ber ttteratur

betätigt: er Ijattc feritifc^c Huffä^c unb (5cbi(^tc ocrfafet, er ^atte

1836 bcn ^iftorif(^en, IlTanuffeript gebliebenen Roman „Kun3 oon

ber Rojcn" unb fpätcr einige kleinere HoDellen gef^rieben, roie bie

ganj in ber Hrt ber Ritter» unb Hbenteuergefc^ii^ten bas lltotiD ber

(Entführung be^anbelnbe iebo^ mit einer bulturl^i^orifc^en Stnlettung

über Croubabours unb Blumenfpielc oerfe^nc Ilooelle „(nemence>

3faure ober bie Blumenfpiele" ^) ; er ^atte auc^ Dramen gebtd^tet,

loie „Ri(^arb oon poitou" unb „Ulric^ oon ö^tenftein", über bie

er fi^ felbft in ben £ebcnserinnerungen luftig mac^t*). — Itun

mürbe Si^üdfting 3um erften Rtale burc^ bie Hbfaffung bes ^Utaleriftl^n

1) Sicijc Z. Z. Sd|ü(&ing, »Dcutfc^c Runbfc^au-, 3uni 1910 (XXXVI, %
2) münftcrcr „Sonntagsblatt" 1839, StüA 29 ff. ») Ceb. I, 95%; U, 10.
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un5 romantff^en tDeftfaUn' |u energ fc^er profonr^ett gt^mmgen,

mb bte 5r^n5in unterftü^e i^n 5ttir<i ^ottwäffrenU ^ufmmämmq
aum Schaffen fotoie 6uir(^ tnünMU^e im5 fi^rifflu^e lYtittetlttttg von

Canbjc^aftfl^iiberungen un6 6ur^ bu ettt^efit^ien BaUoden, Bei

6ie|er getneinf(^aft{i(^en Hrbett touröe iebem oon haben \o xeäft

btüilidi, auf weichem 6einete ietDete 5te Begabung 5e$ anbtxen

läge. Hnnette ^atte Sd^üäinqs Derailogung genau eriutnnt, öemt

jeit^er riet jic i^m fortroä^renb ,
jidl ausji^Hepc^ 6er Profo ju*

3UtDen6en, wk anberjeits S^ü&ing i^r Mar nuu^te, ba% üftt Be>

gabung ^aupt{ä(^U(^ auf bem (5ebiit 6es Ctjrifc^ läge'). Sie

[(^rieb, als i^r Sd^üämg bie DoIIentung feines Dramas „(5ünt^
oon Sc^tDarsburg" ankfinbigte: „. . . aber toarum oertaffen Sie

6en Homan? Dieje 5orm fagt i^ren (Talent boä^ \o \dft ju, was
von 6er 6ramati|(^en naä^ 6en frühere it proben mir noc^ ketnestoegs

ausgemacht jc^eint."^) A^nlic^ urtilte fie in einem Briefe an

St^ü&ings S^au, „fein Calent für >en Homon unb bas £uftfpie[

|ci be6euten6er als 6as 3um ernten >ramo" ^). Hnnette regte i^n

aber au<^ 3ur probuktion jelbjt an; niemals oor^r fyüU S^ü&tng
an bic^terij(^en Stoffen |o eifrig gcai batet loie auf ber IRcersburg,

obmo^l er gcrabe 6ort für tafeberg >iel anberes ju arbeiten l^atte,

unb er au(^ Hnnettens Dichtungen
,
ju beren DoUenbung er fie

tDie6erum unermü6Ii(^ onjpomte, mi i^r burc^fprac^. ^ ^errf^te

eben bort ein fortiDa^ren6es 6ebeti unb Heimen jroif^en bdben.

Ita^ [einer Hbreife oon ber iriecrs)urg feuerte fie i^n an: „Sie

tDoIIen ein HomamlTlelfias tDer6en un6 t^un gomic^ts; idos fage

i(^ aber 6a3u? Die gebratenen (Caiiben fliegen (Einem nii^t in ben

HTunb!"*) $(^ü(feing war fit^ 6eJ überragenben Bebeutung ber

5reun6in beroufet, unb bies erfelörle er aud^ offen feiner Braut *>

un6 feinen S^^unben. (Er rechnete ^re 6ebi^te fogor fc^n 1841

3U ben „felaffif(^en" *). Demgemäß < ab et oiel auf i^r Urteil, unb

|o f(^rieb er im Januar 1841 : „Sagen Sic mir au(^, liebes HTütter(^enp.

roas meinen Derfen no^ fe^It, mhl fc^abet's nic^t, iäi kamt mic^

bana^ oerbeffem ; . . . i(^ b<tbe nur! Colent, unb bös i^ n>ie IDac^s

unb löfet fi^ bilben, biegen, bas (5 inie ift Criftall unb bri^t* ^.

>) Ste^e S^s. ,£ebensbtlb' bet Dro te, S. 141; ogL au^ bie IDdie obl

Bobenjcc. ') Dr. S(^. Bt. 20. 3um «44, S. 27071. *) Dr. S<^. Br.

S. 305. *) Dr. Sc^. Br. S. 130131. 1 «) Ste^e £. £. Sc^fl*mg, .Snmi-
furter Stg." 1899, Itr. 335. — Kretten, ,<foaraiterbüb' ^ S. 434.

•) Dr. S(!^. Br. S. 26. ') Dr. 5<^. Br. S. 23.
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Unb 1843 |(^ricb er: „Könnt id) bo6) 3t)nen 6ic Hrbcitcn alle erjt

3ctgcn! Sic voixxbtn boppclt |o gut."*) Daljcr finbcn m in

Hnncttcns Briefen 3al)Ireid^e Hnregungcn unb Urteile für feine

Di(^tungcn ;
jie nimmt rül^renbcn Hnteil an jeinen tDerlien unb bcren

Hufnal)me unb jd|reibt für iljn jogar einmol eine Re3enjion, bie i^r

Dor Hugen gekommen i|t, über [einen „Dom 3U Köln" ah^).

Übrigens roar bas Sujammcnarbciten beiber unb if)re gegenjeitige

Sürjorge |o bekannt, ba% ^. ^auff, ber Rebafeteur bes „RTorgen-

blattes", bas jorool)! oon $d)ü(feing roie oon Hnnette Beitrage

brachte, bie „3ubenbu(^e", bie übrigens biejen Hamen erft burd)

^auff bekommen ^at^), für ein tDcrk $(^ü&ings l)ielt*). Die

Dichterin erkannte oor allem ben fjauptfe^Ier oon $(^ü(kings

Romanen: bie mangeltjafte Kompojition ^). Dies seigen bie Briefe,

in benen fie über jein „Sdjlofe am UTeer" unb „Das Stiftsfraulein"

urteilt®): „tDenn er tcas Hcttes toei^, |o ^at bie arme Seele keine

Rulje, bis er es auf ben erften bejten 3aun geengt l)at. Deshalb

bröngen 3^re (Ersö^lungen au^ leitet übereilt bem (Enbe 3u;" jie

toamt ifjn, „bie 5üben (ber (Er3ä^lung) ni(^t fallen 3U lojjen," unb

iDeift il^n auf einiges Hffcktierte unb Unnatürli(^e in feinen IDerken

I)in. — So ift il)r (Einfluß alfo 3unä(^ft allgemein anregenb unb

kritifd); bas „RTütterdien" kennt bie Dor3üge unb St^toadjen i^res

„guten Jungen".

IDid)tiger aber ift, ba^ fie i^n auf fein eigentli^es Stoffgebiet

l)intDeift, iljm ITTotiDe für feine IDerke gibt unb fogar tTeile an biefen

mitfd)reibt. Um bies beffcr 3U oerfteljen, ftelle man fi(^ 3unä(^ft bie

gemeinf(^aftlid)c Veranlagung unb bie gemctnf(^aftli(^en 3ntereffen

beiber klar oor Rügen. Sic finb beibe mit gan3cm f)cr3en tDcft«

falen, 3eigcn äufecrlic^ roie in il)rcm IDcfen bie ITtcrkmale bes toeft»

fälifd)en Stammes: ariftokratifd)=konfen)atiDe Hnlage, großes 3ntcrcffe

für £anbf(^aft, (Bcf(^id)tc unb Volkstum ber fjcimat, befonbers aber

eine ftarke Dorlicbc für bas IDunbcrbare, für 6efpcnftergef(i)i(^ten.

Beibe lefcn eifrig cnglifdic unb fran3öfifd)e £itcratur'). IDas beibe

J) Dr. Sd|. Br. S. 185. ^) Dr. S(f|. Br. S. 51, 4. IKat 1842.

8) Dr. S(f|. Br. S. 50. ) Dr. S(^. Br. S. 201. «>) Dgl. S. 137.

«) Dr. Sil. Br. S. 150/51, S. 224 ff. (27. Dcsembcr 1842, 14. Descmbcr 1843).

') Das Dcrf|ältnis Hnncttens 3ur cTigItj(f)cn Otcratur I|at Bertija Ba6t

klargelegt ,fl. oon Dro|te, iljre 5t(i|tcrifd|e QEnttDt&Iung unb t^r Dcrtjältnts 3ur

cngUj(I)cn Cttcratur", £ctp3tg 1909). 3n ben Briefen flnnettcns unb S(^ü(ftmgs

loirb Ijauptjäc^Itd) Scott unb XDajljington 3rr)ing („Btacebribge^f^otl") crroS^nt;



mit Scott gemein Ratten, barauf i[t tt 6em Hbj(^nitt „Die Umroelt"

itO(^ 3urü&3uliommen , ebcnjo auf tljre Dorliebe für ©efpenfter»

ge|d^t(^ten, — Seit ber gemeinf(^aftl[(^en Hrbeit am „tTtalerij^en

unb rontontij(^en IDejtfalen" jpomtdi jie ]id\ gegen|eittg 3ur Be«

arbeitung tDejtfälijc^er Stoffe an. ilnnettc betjanbelte bekanntlich

in ben IDerfeen biejer Seit fajt ausfd liefelic^ tDejtfalen, manche Hn=

regunj ba3U oerbanftt |ie Sc^ü&ing, b jfonbers Stoffe für bie Ballaben

unb oielleic^t aud^ einige für bie „Bilber aus tDejtfalen", bie ur=

tprüngli(^ als ITtaterial für ben Ron an „Bei uns 3u £anbe ouf bcm

£anbe", bann als Beitrag für ein H erfe Sd|ü&ings über tDeltfalen

geba(^t loaren, — bas toieberum ein Ceil bes üon Bauer geplanten

IDerfies „Deutfc^lanb im neunse^nten Ja^r^unbert" roerben follte—,

unb Ipöter als „tDe|tfäli|^e S(^ilbe ungen" in (Börres „^i[tori[(^«

politi|(^en Blättern" XVI, 1845, anotijm crfc^ienen. Sie roeift nun

ben p^anta|ti|(^en, jid^ leidjt ins Brei te unb Srembartige oerlierenben

S^ü&ing energijd^ auf bas ^in, wa > an il)m originell roar, unb in

biejem ^inroeije bejte^t bie ^auptbeb mtung i^res (Einflufjes auf i^n.

So erfeennt fie, als fie bie bciben ei ten Romane St^ü&ings, „Das

Stiftsfräulein" unb bas „S(^lo§ am ITteer", oerglei^t, an, ba^

Sc^üiing im „S(i|lofe am Rtcer" ati „6ei|t, Stil, klarer 5orm unb

Harmonie bes <5an3en getoonnen ^(be," aber bas „Stiftsfraulein"

^abe tro^ feiner St^roöd^en

„grofec (Drtgtnalttät : es jteljt noa bcr V^auÖ) ber Qatbe mit i^ren ab'

gc|(^Iojjcnett (E!)araktcren, tt|ren halb paro&cn, halb träumert|(^cn IDoIkcn=

btibcrn borübet ; Ijüten Sie jid), il)n g|tn3 3u Tjerücrcn— bas €ine bcljalten,

unb bas flnbre ni^t lauen ! — , er 1 1 3^r eigenjtes (Eigcnt^um, mit bem
crjten Ejau^c cinge3ogen, unb kein 5 ember mo(^ts 3^nen nad^. 3(^ toiH

bamit ni^t Jagen, 3^re ©eftalten folten unb müßten auf tDc|tpt}äIif(^cm

Boben roanbeln, Jonbern bringen Sie )ie tDejtp^öIij^e ttatuTiDüdjIigftcit in

bie 5^«wbe mit, jeljn unb ^ören Si( — b. Ij. lajjcn Sie 3^re (Beftalten

I)ören unb fef)n — mit ber unblajiertei i 6emüt^Ii(^keit tDe|tp^oIi|c^er Sinne,

reben Sie mit ben einfa(^cn Cautcn, I|anbeln Sic in ber einfachen IDeifc

31}rcs Daterlanbs, unb bie Ueberseucung toirb |i<^ immer me^r in 3^tten

befejtigcn, bofe nur bas (Einfa^e gofeartig, nur bas gons Ungefu^te

toa^r^aft rül^renb unb einbringlic^ i|t.
'

').

(Es loar S^ü&ings Der^öngnis, ba| er biejen Rat jpätcr 3U toenig

befolgte.

Das meifte unb ht]U, was ji(^ bie beiben gaben, ift, ba es in

3. B. Dr. Sc^. Br. S. 274; Br. S. 201 f. Jür bm (Einfluß ber (Englänbcr auf

Sc^ü&ing ogl. be{. £eb. I, S. 22.

1) Dr. S(f|. Br. 14. De3ember 1843, *
. 226.
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IDc|tfoIcn unb oxa Bo6en|cc 6urd| münölic^e tlTittcilung gefi^a^^

nic^t me^r aufauöcÄcn, man(^es ift au(^ rocnigcr 6urc^ Beeinflufjung

als &ur(^ öte gemeinjame (5run6Iage im XDefen beider 3U erklären.

^xi biefer Stelle joll noc^ bas tEat[ö(^Ii(^e, toas S<^ä(ktng an bireftten

Anregungen, Ittotioen unb nTitarbcitcn ber5reunbin oerbanftt, unter»

|u(^t ujerben. 3unö(^jt gebe i(^ ein Beifpiel bafür, toie offenbar ge»

banklid|e Anregungen Hnnettens in bie IDerfec Sc^üÄings über»

gegangen jinb. 3n 'ii^xi „£ebenserinnerungen" ^) eraö^It S^ü&ing,^

oieraig Z^\xt na(^ bem Aufenthalt auf ber ttteersburg, roie Annette

auf ben gemein|(^aftU(^en Spasiergöngen ApI^orismen geprägt ^obt,

3. B.: „(Ein Ariftoferat ift aud^ ber ämi|te Bauer. (Ettoas, baoon

i|t er überseugt, oerjteljt er bejfer, toie alle Anberen : bem Saatkorn

hzx^ richtigen tDurf 3U geben, ober einem jpatla^men Pferb 3tt

l)elfen — in bem Ding ift er ber ©berjte". 3n S^ütfeings tDcnige

3al)re nac^ bem Aufentljalt auf ber Uteersburg entftanbenem Roman
„Die Ritterbürtigen" finbet |id) A. Bb. III, S. 91 berjelbe 6ebanfee,

,i^Q^^ jeber ItTen|(^ ofjne Ausnahme im (Brunbe [einer Seele Ariftoferat

ift. Rtac^en Sie ben erften beften Bauer gejprä^ig, er roirb i^nen

er3ä^len, ha^ er irgenbeinen ^anbgriff, einen Dort^eil, eine Kenntnis

ooraus ^abc" . . . "Diejen ©ebanfeen oariiert er no(^ öfters; es ift

t)icr natürlich nid}t 3u unterf(Reiben, rocm oon beiben er gehört,

aud| ift 3U berü&fi^tigen, h(x^ 3mmennann in bem — htxi beiben

roo^lbeftannten — „in:ün^I)aufen" V, Kap. 7, bicfe Anficht ö^nlic^

formuliert.

Dies Beifpiel aber ift li)pif^ bafür, roie bas 6ut beiber fc^roer

3U trennen ift. 3m „lUalerifd^cn unb romantifc^en tDeftfalen" toirb

ber Anteil jebes oon i^nen fclbft bur^ ftiliftifc^e Unterfuc^ungen ni(^t

gan3 3U fonbern fein ^)
;

^ier toie in ben folgenben 3U befprec^enben

Beitrögen ber Drofte ^at er uieles oon i^r Sfei33ierte felbftönbig

überarbeitet. Die erfte £ieferung bes „IDcftfalen" ift gan3 oon

Sreiligrat^ gef(^rieben, bie 3rDeite, (Enbe 1840 erf(^icnene, bringt

neben 5rßili9r<itl)s Itamen ben Sd)ü(feings als Derfaffer; bieferfelbft

gibt im „£ebensbilb", S. 106 an, Annette ^be bie „lanbfc^aftli(^e

1) £cb. I, 181.

2) Do, toic \i\ I)örtc, in ©rcifstDoIÖ 3U glet(^er Seit mit meiner Unter«

judjung eine rein ftili|tif(^c Unterfu^ung ber Beiträge Hnnettens in S^ü(inngs

IDcrften als Difjertation unternommen toirb, jo \obt i(^ meine flufmerfijamfeeit

I)auptjä(i)n(^ auf anbcrc punittc gerichtet unb bas jtilijtijc^e Clement nur in

Iturjcn Bemerkungen gejtretft.



— 33

P^ijiognomic 5cr oberen IDe|erufei jfeisjiert"; un5 auf S. 147 ber

„£ebenserittnerungen" jagt er, |xe ^abe einige ©egenben, bic erntet

kannte, rool)! aber Hnnette, bejraricben, „mit iljrer kleinen, oft

ntifero|feopi|(^ feieinen fjanb gonael Blättlein, bie in ber Hbjc^rift

ganse Bogen tourbcn". Ita(^ ^üffer^), ber bie IDerfte Hnnettcns

toie aud^ bas gejamte tDe[lfälif(^e ilanb genou kannte, [tammt eine

beträchtliche Hnaa^l ®rtsbef(^reibunpen bejonbers im legten Drittel

öes Bu^es oon i^r, nämlic^ bie ion Büren, Sürftenberg, Bru^=

Raufen, Delmebe, Ittejc^ebe, Klu|erj|tein, Hmsberg; in ben erften

ieilen gehören tDa^rje^einlii^ bie opn Köterberg, Qerjtelle, (Eoroeij

i^r an. 3(^ oermute, ba% S^ü&ing toie bie eingeftrcuten Bailaben

ber S^cunbin, |o au(^ i^re Pro|abeilröge 3um tDeftfalen überarbeitet

t)at. (Erft in ber 3tDciten Huflage 1872 gejte^t er Hnncttens ntit=

arbeit 3u; in biejer Huflage ^at er airo man^e ftiliftij(^en Hnberungcn

oorgenommen. — 3n S(^üiings ro nantijicrenbem „Dom 3u Köln"

i|t nur bas (5ebi(^t „Der HTcifter bes Dombaus, ein Hottumo", ic^t

über[(^ricben „Uteifter (Ber^arb t»on Köln" ((5e|. Sdjr. I, 255), oon

Hnnette.

(Es kommen für bie roeitere Unter[u(^ung bes birekten (Einfluffes

Hnnettcns auf Sd^ü&ing bie tDerk ; in Betracht , bie toä^rcnb ber

3eit i^rer 5i^euubj(^aft entftanben fin), nömli(^ bie „(5ebi(^te" (1846),

bie beibcn Romane „Das Stiftsfröul lin" unb „(Ein $(^lo§ am lUeer",

bie glei(^3eitigen Hooellen unb j^ iefelic^ in geiDi||er ^infic^t ber

Roman „Die Rittcrbürtigcn". — Di i (Bebic^te Sdjüdftings follcn ^ier

nic^t einge^enb unterju(^t loerben ; :s fei nur gejagt, ba^ jit^ in ber

lt)ri|^en Bel)anblung bes £anb|(^a tli(^en joioie in ben Ballaben

beutli(^ ber €influfe ber Dii^terin 31 igt.

(Es roar je^r jd^roierig, übe bie (Ent|te^ungsge[(^i(^te bes

„Stiftsfräuleins", bes IDerkes, bai für bas Der^öltnis Hnnettens

unb S^ückings am be3eic^nenb|ten \t, Klarheit 3U erlangen. Diejcr

Roman rourbe 3um ^eil in einem tiurmsimmer ber Itleersburg ge=

[(^rieben ^). Der Hnfang (bas jpäte e Kapitel 1 unb bie Qälfte oon

Kapitel 2) er|(^ien jd^on 1842 in 11'. 40—42 bes „Xrtorgenblattcs"

unter bem tEitel „Der Jagbjtrcit. (Eine $3ene aus bem oorigcn

3a^r^unbert. (Hus einem größeren (Ban3en)."«) 3n ber Sammet

1) pfiffet, S. 226 f. 2)X)r.S(^.Br

S. 48.

pint^us, Die Romane Ceoin S^fl&ings.

S. 228. ^ Vql bastt Dt. S(^. Br.
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j(^rift „Dombauftcinc" *) er|(^icn bann 1843 6er ganac Ronton unter

bem tCitcI „Das Stiftsfräulein". — Die f)auptper|oncn jtnb bos

Stiftsfräulein Katharina unb Bem^arb, ein ftubicrenber Jüngling;

unter biefen lUaslien bergen ]\di Hnnette unb S(^üÄing jelbft. Den
^intcrgrunb bilbet tDejtfalen 3ur 3eit bes Roliofeo mit jeiner Stifts»

^errlidifteit; au(^ alte, teils erfunbene, teils roa^re S(^auergejd]i^ten

finb ocrtoenbet, insbejonbere bie „graujigen Kinbermorbe", bie im

18. 3at)rl)unbert in ber S^milie oon DiepenbroiA tat|äd)Ii^ ge»

jd|cl)en jinb^). Der Roman jpielt in ber 3tDeiten fjälfte bes 18. Ja^r»

!)unberts, unb jc^on ^ier 3cigt Sd^ü&ing eine |taunensn)erte Kenntnis

ber tDelt bes Rokofeo. ITat^ mancherlei Hbcnteuem j^Iiefet ber

Roman mit ber Dereinigung Katt^arinas unb Bem^arbs, na(^bem

]iä) Bernljarb als geraubtes Hbelsfeinb erroiejen Ijat. 3m „£ebens«

bilb" toie in bcn „£cbenserinnerungen"^) jagt Sc^ü&ing, Hnnette

^abe einen tEcil bes XDerfes, bie S(^ilberung bes Stiftsfräuleins

jelbjt gcjd|rieben, „ctroa oon S. 63 bis 100" in ber jpätejen Bu^=
ausgäbe oon 1846. Dicjer tEeil ent|pri(^t in bem IteubruA oon Reclam

ben Kapiteln 5 unb 6. Jebot^ ergibt eine genaue £efetüre, ba^

S^ü&ing roo^I [elbjt oieles ^inaugefügt ober überarbeitet i^at.

ITtand|cs in bem Roman feonnte freili(^ nur bur(^ bie ^ilfe ber

$d|ilbcrungen Hnnettens Buftanbe feommen : jo jtammt bie Hnefebotc

oon ber Bauersfrau, bie it)ren ITtann tot betet, oon i^r; ber

S(^Io§gei|tIi(^e oon fjo^enferanegft i[t ber fjausgeijtli(^e tDilmjen

oon ^üIsf)off; bie Darltellung bes Kuriengcbäubes erfolgte na(^

iljren Sdjilberungen , bereu Dorbilb roicber bas Stift ^o^en^oUe

getoefen roar; 3U ber „römi|(^en ITtargaret" biente als lllobell bie

„römi|(^e £isbetV', bie 3u Hnfang bes 19. Jaljrljunberts burc^ i^re

3a^lrei(^en XDallfa^rtcn too^Ibekannt toar, unb bie Scfeü&ing woljl

aus (Er3ät)Iungen ber Dro|te|d)en 5ö^iHe kannte*). 5^^ ^^s Detail

ber Rofeofeoj(^ilberung ^at Hnnette [ic^er bur^ (Erinnerungen Ittaterial

geliefert. UTan kann aljo jagen, ba^ bie (Erfinbung oon beiben ge«

meinj(^aftlic^ ijt; Sc^ü&ing flod^t bie teils graujigen, teils ^umo=

rijtijd)en unb ibtjllijc^en (Bcjc^e^nijje 3U einer ^anblung 3ujammen,

unb als es galt, bie (Bejtalt bes Stiftsfräuleins 3U jd)ilbem, gab

') Karlsrutie, flrttjttj(^cs 3nftitut. — (Ein Sammlung bclletriltif^er unö

c|jai)tjttf(^cr Arbeiten 3ur Untcrjtü^ung bes Kölner Dombottes, I|crousgegeben

oon Ceroalb.

2) Sielje üorroort bes IteubruAs „(Eine bunfele (Eat" bei Reclam, oon
1. (E. S(^ü&ing. «) £eb. I, S. 148. *) Dgl. Ejüffer, S. 231 f.
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als BiI6 für 5ie (ErsS^lung

6cr Roman eine Darjtellung

Hnnette i^r eigenes ibealifiertes 3^
^er. 3n jeinen erftcn Kapiteln gibt

^es X)cr^altni||es flnnettens 3U Sdjü&iig, ni(^t nur in feinen äußeren

Sonnen — es toerben 3. B. bicjelben Hnreben unb Beinamen ge=

brautet, loie |ie Annette unb Sc^üAini im perjönlidjen Perfee^r unb

In ben Briefen anroenbeten —
,
jonbc m er bietet auc^ eine p|i)(^o=

logij^e Hnalrjje i^rer Srcunbjc^aft, nie |ie keine na^unterjud^enbe

Biographie feiner geben kann 0- 3ut Seit ber Deröffentlidjung bes

Homans in ben „Dombaujtcinen", 18 3, roar aber bas Der^altnis

f(^on etroas erkaltet ; Sc^ü&ing ^otte in3tDij^en £uije oon ©all ge=

ijeiratet, unb |o j(^reibt er ber einftigm 5r^u"öin am 2. ITooember

1843, er lege bie „Dombaufteine" ni^t bei, „tüeil manches barin,

iDos |ie unongeneljm berühren könn e" ^) ; es mufete i^m fic^erli^

peinlidj jein, bie (Erinnerungen an be oergangenen Stunben |o 3U

tDe&en. Aber Annette lieft tro^bem bas tDerk unb urteilt rein

fac^li(^ barüber^). 1846 crjc^ien ba tn ber Roman in Budjform

ungeänbert unter bem Citel „ÖEine brnkle Cat" bei Brock^aus in

£eip3ig. 3n biejem Ja^re trat ber löllige Bru(^ mit Annette ein,

unb gerabe je^t lag aller tDelt in bi< [em Buc^e bas Derpltnis ber

beiben oor Augen. Dieje Aufbeckung ber toten 5rcunb[(^aft mufete

ber Did)tcrin unb iljrer Sairtilie gleich mangene^m jein, unb bes^alb

i[t tDO^l üon ber 5fl"iili^ Drojte bas Bu(^ aus ben Bibliotheken

unb bem ^anbel entfernt toorben; bem es jinb nur no(^ gan3 oer=

€in3elte (Ejemplare oorljanben*). Hk^ bem (Ejemplar aus ber

Bibliothek Sc^üAings rourbe bann ier ITeubrutk bei Reclam ^er=

gejtellt, jo ba% aljo im gan3en oier f usgaben ejiftieren, bie jeboc^

tejtli(^ Döllig übcreinftimmcn.

IDöljrenb „Das Stiftsfräulein" ( an3 unter bem (Einflu||e ber

Dichterin |tet)t, gilt bies oicl roenigcr ^ür Sc^ü&ings sroeiten Roman
„(Ein S(^lofe am Rteer". (Er erjc^icf als Buc^ 1843 unb rourbe

^auptjä(^li^ in (Ellingen unb am nToltb|ee 1842/43 oerfafet. Sc^on

1842 toar unter ber Übcrf(^rift „faul, bas erjte Kapitel eines

*) ögl. bejonbers tteubrucfe bei Rcclotn

S. 218. 8) Dr. Scf|. Br. 14. Dcscmbcr
*) 3n btn von mir befragten priootAi

burc^toeg ouf unerMörli^c tDcijc oerji^tDutfbcn

ber Unioerjitätsbibliot^eli ffiöttingen unb bes

befeannrgetDorben. tDegen ber Seltenlieit b

bruA bei Heclam. Dgl. hierüber au^ bas

1J43.

s

2) Dr. S(^. Br.S. 46, 64 ff.

S. 226.

£eil)bibUoi^eken toar bas Bu^
ITlir jinb nur bie (Ejremplare

Dericgers $• ^- Bro&^ous, Ceipjig,

Bu(^es jiticre i^ naä) bem tleu=

1 »ortDort 3um Ileubcudi.

3*
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Romans" im „ ITTorgenblatt" Hr. 177—283 ein Brud)|tti* crjdjiencn,

Hnncttc eriDäljnt bicjcn DruÄ in öcn Briefen an Sd)tiÄing am
15. HoDcmbcr un6 27. Dc3cmber 1842. IDieber bat er mandje

pcrfönlic^en (Erinnerungen eingeflod|ten, befonbers |oId|e an jeine

jugcnbseit iDöt)ren6 eines Bejudjes bei 6em tounöerlic^en , ein-

fieölerifd)en (Brofeüatcr in t]Tün|ter, oon bem er in ben „£ebens»

erinncrungen" I, 55 ff., er5äl)It. (Er fül)rt uns öas f)ausrDe|en bes

merhiDürbigen UTannes getreulid) oor, unb mie jdjon bem alten

"Driejd) in ber „DunWen tEat", |o gibt Sd)üÄing auc^ biejem

Sonbcriing bic (Eigcnfd)aft ber 5urd)t cor bem Coöe. (Eine (Epijobe

Ipicit am ntonblce jelbft, roo Sc^üÄing ben IDinter 1842/43 oer»

brachte. Der Baron oon Ungern^Sternberg , bem $d)üÄing ein

(Ejcmplar bes tDerfecs übcrjanbte, Derfid|ert il)m in einem [un»

Deröffcntlid)tcn] Briefe: „Die 5ö^cl 3t)res Romans [mifebröud^Iid)e

Husübung bes Stranbredjts] ijt ein 5afetum, bas jic^ im Bereich

meiner Samilie unter einem meiner Dorfal)ren ereignet tjat." Hnnelte

kennt 3tDei Bearbeitungen biefes Stoffes, baoon ift eine oon Ko^ebuc

[„Das $lranbre(^t"] 1). Das IDerfe ift eine Hrt Bilbungsroman, ber

j}elb Paul aus ITtün|ter mac^t „le granb tour" unb roirb in bie

ungef)euerlic^|tcn (Bej^etjniffe ^incinge3ogen. Die Darfteilung jerfällt

in ein3clne fein ausgearbeitete Bilber, bie uns nad^ Rtünfter, an

bie Horbfce, ins $al3burgifd)e, an bm Rljein fül)ren unb nur burc^

bie 5äben einer feljr unrDatjrfdieinlidjen 3ntrige unb bie geroagteftcn

tcd)mf^cn mittel 3ufammengel)alten toerben. 3n biefem Roman roill

ber Hutor all fein tDiffen, feine 3been unb tebensroeis^eit unter»

bringen, unb fo beginnen fc^on t)ier bie t)iftorif(^en (Ejfeurfe, 3. B.

bie eingef^obenen Biograpfjien ber (Epifobenfiguren bes (Brofen

fllfieri unb ber (Bräfin Hlbani)^), unb bie pl)ilofopl)if(^en Spcfeu»

lationen, tote bic peffimiftifc^en Hnfic^ten bes ITtönc^es Ittanuel unb

bie geiftreidjc RoftofeoEDeisl)eit bes (öro^oaters, fi^ breit3umad^en.

Hber aud) bie Dor3Üge Sdjü&ings treten ^eroor: bie häufige (Ein*

fügung toirkfamer (Epifoben, bie leid|t Ijumoriftifc^ gefärbte Hus«

malung bes Rokokobetaiis unb geiftreid|e Paraboje. — Sc^r ftark

ift toiebcr ber (Einfluß bes romantifierenben $(^auerromans 3U füllen

in ben geifterijaften Porbeutungen, ben graufigen Stranbf3enen, ber

„5rau mit ber Sammetmaske", ber (Entfüljrung unb ^imli^en

^) Dr. Sd). Br. S. 144. ^) Über ötc er jic^ oon Cofebcrg in eincni

ousfüljrlic^en Brief berichten löfet; jic^c £cb. I, 216 ff.
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Trauung joroic bcr 5erfaUen6cn Kotnpo ttion. RoTnanti|c^«jung6eutf(i^e

6c|talten finb ber oon H)eIt|(I|mer3 uti ) pc|[itnismus gequälte Ittönd|

ITTanuel unb bie etnansipiertc „granie amoureuje" %x(xyx oon £es»

comte. S(^ü&ings £icblingsmittcl mir bie CI)araftteri|icrung ber

TTtenjdien, nämli(^ bie (Etjaraftteriftife burd) pi)t)|iognomik unb burc^

bie oon ben Perjonen beiDol)nten Simmer jotoie bie Belebung ber

£anb|d|aft burd) ^iftortj(^e Bemerkung in finben fid) ^ier f(^on beutlid)

ausgeprägt. — Sotool)! bie Hnlage bis Romans roie bie Briefe er»

geben, ho^ ber birefite (Einfluß Hnnettens auf bies IDerfe nur gering

ift. $(^ü&ing l)atte |i(^ eben nac^ keiner Der^eiratung Hnnettens

(Einroirfeung entaogen; bas Urteil [einer %xo,Vi galt i^m me^r als bas

ber Sr^u^öi"- Somit l)at er au(^

Rcliruten, locl^e bie S^eunbin nac^ i em DruA bes „RTorgenblatts"

in einem Briefe beanjtanbet \(xMt'^),

bie Hnefebote com tapferen

in ber jpäteren Buchausgabe

nid^t entfernt 2). 3n ber Säuberung ies jungen gelben Paul ju ber

üiel älteren £ui|e oon Dietburg l)a $(^üditng tDol)l einiges oon

feinen eigenen (Empfinbungen ber Die terin gegenüber eingefügt.

Deutlicher seigt |{(^ ber (Einfluj Hnnettens in htxi Hooellen

$(^ü(feings, bie im Hnfang ber oierjigi r Ja^re entjtanben. (Es finben

\\i\ barin Stü&e, in benen man beut \i\ erkennen kann, roorajt jic^

S(^ü(feing jc^ult ; bie oerjdjiebenjten (Eil iflülfe treten nodj unoerarbeitet

3utage. Der „Si)nbifeus oon ^rDeiörüAen" i[t gan3 in ber Hrt

(E. tC. H. :Qoffmanns. Der €r3ö^luni geljt eine umfangreiche (Ein=

leitung ooran, bie jic^ mit ber S^^lö^ ^^ Doppellebens befaßt;

Sc^ücfeing beruft |ic^ in einer Hnmerlung auf Scotts „jentiment of

pre»eji|tence" im (5ur) ITtannering unbjfül)rt bie ^r^pot^eje ber eroigcn

IDiebergeburt in oerjc^iebenen ^iftoriroen (Epo^en aus. (5an3 lofe

l)iermit ocrfenüpft i[t bie feur3e obgcr [fene Jjauptersä^lung oon bem

tUanne, ojelc^er ber Ceufel „fein feönite", bie gan3e Stabt oerfü^rt,

feinen Kopf unter ben Hrm nimmt iinb anbere unljeimlic^e Kuttft=

ftücfee ausfüljrt. — tDi(^tiger ift bie ixQ^xit Ilooelle „Itur feeine £iebe",

in ber bas tCitelproblem, toie eine $iau, bie nic^t lieben unb nic^t

geliebt fein 03ill, bekehrt oiirb, oon »iner 3ntrige mit oertaufci^ten

Briefen unb oor allem oon bem (Ehment in ben ^intergrunb ge=

bröngt ojirb, bas nun immer me^r ^as tDertoollfte in Sc^ücfeings

IDerfeen o)irb : ben (Epifoben unb (Ben 'ef3enen. Hu^ in ben übrigen

Hooellen treten, toie fc^on im „Stifts täulein" unb im „Sc^lo§ am

1) Stcl)c Dr. Set}. Br. S. 150. ) - ri bcr BucEjousgabc 1843, S. 6.
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tttecr", bicjcnigcn gcnrct)aftcn (Eptfobcn unb (^arafttcrtfti|d)cn Per»

Jonen f)eroor, bte S(i)ü(fiing jpätcr in unsä^Iigcn Dariotioncn immer

toicber oorfüljrt. So erjcbeint in 6cr ITooelle „ITur feeine £iebe"

öer Kleinftaotjouüerän, bie ältlid)e Stiftsbame, ber biÄe emeritierte

Pfarrer, ber ]id), roenn |id| bie Cur öffnet, an Stri&en 3ur DeÄe
bes 3immers l)inauf3iet)t, bamit er Reinen 3ug bekommt; ibi)ni|(^c

Ssenen in einer IDalbpfanei unb bie Htmo|ppre eines feieinen

He|iben3Jd)Ioj|es tocrben bargejtellt. Hud| roirb Ijier, roie jpöter |o

oft, bie ®rapt)oIogie 3ur (Eljarafeterificrung ber Perjonen bcnu^t,

insbejonbere roirb eine Schrift be|prod)en, bie unjd|n)cr auf bie 3üge

unb bas IDejen flnnettens beuten läfet. — „ntonfieur £a S^^ur"

gibt \\&i, wk es jeit „Scbalbus tlot^anfeer", ber |i(^ als Sortierung

üon tCpmmels „IDiII)eImine" barjtellt, fo beliebt roor, als 5ort»

je^ung einer ^pijobe aus Sternes „Sentimental journei)". I}ori(fes

Diener £a 5lcur liebt eine empfinbjame Dame, 3U ber als Dorbilb

£ui|e Don Bomjtebt bicnteV), in übertrieben empfinbjamer tDeije;

aber bicje Dame jinnt jid) als Criumpl) ber (Empfinbjamfeeit aus,

öem £a $leur bie totgeglaubte, oon it)m |o ocr^afete (Sattin toieber

3U3ufüI)ren. Das (ban^e i[t als I)üb|d)e Satire auf bie (Empfinbjam»

fecit , an3u[el)en ; cinge|d)oben i|t eine rabuli|tif(^e Rei|eer3äljlung

£a 5Icurs in ber Art (Etjrijtian Reuters, ber 3U Sdjücfeings unb

Hnnettens £ieblingsfd|rift[tellern gcl)örte. Diejc €r3äljlung entjtanb

auf ber IlTecrsburg ^) unb i[t, roenn man bebenfet, loie gut befeannt

il)nen beiben bie Bornftebt mit iljren (Eigenarten roar, als ein oon

beiben gemeinjd)aftlid) erfonnener Sd)er3 an3u|el)en. — IDeniger

roi^tig [inb „Das Banquet auf (Ef)icfejanb»€a|tle", roorin bie graufige

SelbftDemic^tung einer altcngli|(^en Hbelsfamilie, bie einem |(^ma(^a

oollen ©e[d)i(fe entgeljen roill, mit [c^aurigen lUitteln gej^ilbert roirb,

unb „(Ein (Beujenabentcuer", bas bie f)elbentaten eines (Beujen er«

3äl)lt. — Sel)r interejjant i|t „Der 5a^ilicttj(^ilb", eine oon Sc^üÄing

unb Hnnette gemeinjam »erfaßte Itooelle, auf beren (Entfte^ungs»

ge|(^i(^te 3uer|t f)üffcr Ijingeroiefen Ijat«). Hnnette ^atte S(^ü(feing

auf einen Stoff aus il)rcm Bu^e „t)et IErcur»tCooneel ber boor<^s

luc^tige ITtannen onjer (Eeuroe, roaerop btn oal ber grooten leoenbig^

oertoont roorbt" (t'Hm|telbam 1650) aufmerfejam gemalt. 3unäd}|t

1) Dr. Srf}. Br. 25. Vflai 1842, S. 81. Dgl. öatntt bie DarjtcIIung ber

Bornjtcbt in flnncttcns „pcrbu" oIs (Elaubine Briefen unb in (Bu^ftotos „Sauberer

Don Rom' als Cucinbe. ^) Dr. Sd). Br. S. 228. ^) fjüffer, S. 128 ff.

unb Ceb. I, 147 f.
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nun ocrarbcitcte Sc^ü&ing öiejen Stiff in enger Hnle^nung an bie

(Epifoben|3cnen bejonbers am
ie^t, nadjbent er ben Bruber

Quelle, mit fjinaufügung größerer

Hnfang. (Ein fran3öfijd|er Hbliger

ber i^m 3ugeba^ten Braut erjtoc^erj, mit ber (Beliebten na^ bem

S(^Iofe ITtot)encourt; fjier roirb er nxgen bes Duells uon Ric^elieus

Gruppen belagert unb oerbrennt |i(lmtt ber beliebten auf einem

Scheiterhaufen; nur i^r Kinb unb bck Satnilienroappen roerben ge*

rettet. Dicje Bearbeitung bilbet beit erften tCeil bes „Samilien*

|(^ilbes" ^). Hnnctte ^attc an eine 5c rtje^ung ber ©ef(^i(^tc gebaut

;

ber (EnttDurf i|t auf joei Blättern jr^alten: (Ein Hac^feomme bes

geretteten Knaben ijt unerkannt untr anberem Hamen Perroalter

auf Ittoi)encourt. (Es ge^t bas (Berü l)t, ber nodi über bem Cor cr=

f)altene Sa^ili^^f^^ilb roerbe ben let ten Itac^feommen bes unglüÄ»

li(^en ntoufjarb erj(^lagen. Dem Dern alter toiberfä^rt biejes (Bef(^i&,

unb es [teilt ji(^ bem S(^lofel)errn ^er( us, ba^ ber tEote ein UToulJarb

i|t. Si^ü&ing folgt bem pian Hnneitens 3um großen Ceil, aber er

maä)i ben Derroalter unb bie Cot^ er bes St^loPerm 3U einem

£iebespaar ; ber üertoaltcr [tirbt ni(^t [onbern geneft ; bei bem Unfall

^attc jic^ bie £iebe ber Co^tcr 3u bc tn jungen UTann ^erausgeftellt,

unb bes^alb mu§ er bas Schloß Delafjen; als Beamter ber fran«

3ö|i[(^en Republife iDäl)renb ber Reot lutions3eit rettet er jeboc^ bas

S^lofe unb crplt bie Coi^ter 3ur ifrau. Dies i[t ber 3tDeite tEeil

bes „$amilien|(i)ilbes" ^). Be3eid^nenJi für Sc^ü&ing ift, roie er bas

Don ber Dichterin nur fein angebcutetc £iebcsmotio unb ben feon»

jcquenten S^lufe ins herkömmliche umtoanbelt; er empfinbet bas

felbjt, bcnn er j^reibt bei ber Ül|cr|enbung bes Druis an bie

5reunbin am 17. Huguft 1841 : „(Er

o^ne tiefere (Eljarakterifti&l''^) — I

i[t bo^ 3U flüchtig ge[(^rieben,

n ber breit er3ä^lten Itooelle

„IDein» unb tiebes^anbel" liegen bie ' (eime 3u ben fpätcren mobemen
3ntrigenromanen$(^ü&ings. £iebli(^« r^einijc^e Stimmungen toec^jeln

ah mit feriminalijtijc^en Dorgöngen it ber Hrt (Eugen Sues; unb rote

um bieje Herkunft 3U be3cugen, jagt : 5(^ü(fetng jelbft (^arafiterifierenb

mitten in ber $d)ilbcrung einer Derbn c^erfeneipe, es jei „eine (5ruppc

unb eine $3ene, toie (Eugen Sues

meijter^aft bargcftellt ^aben".— Die

1) Sucrjt Dcröffcntltd|t „morgcnblatt"

2j Sucrjt oeröffcntli^t „IlTorgcnblott"

8) Dt. S^. Br. S. 35.

H^ne (Eraijon*Sfei33en fic jo

e^te (Er3äl)lung „(Brofee Kinber"

1841, 24. flpril bis 4. ITtat.

1841, 1.—8. 3ult.
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\]t toicbcr DoII romantijc^er ntottoe, öic ollcrbings rcd)t gc|u(^t un5

unnatürli^ ocrtDcnbet jtnb *). Ittanc^es 3cigt bcn (Einfluß Hnncttcns.

So [inö tDO^I öic gcfpcn|ti|c^en unb pat^ologif(^cn UTotioc aus bcr

(Erinnerung an (Bcfpräc^c über berartige Vorfälle oon Sinnestäu|(^ung

^eroorgcgangen. üeutlid) aber ernennt man, roas $d)ü(feing in

[tili[tij(f)er {)in|i^t oon bcr Dichterin gelernt Ijat, tocnn man eine

Steile lieft, toic:

„Auf einer 6artcnbanli unter ben Bäumen, 5te 6cn Ijtigel bebecftten,

Ijottc jtd) Beneblet ausgejtre&t unb Ijorcf|te bcm feur3cn (Brunscn bes 3gels,

ber jrf|Ietd)enb im bürrcn Caubc rajc^elte, jol) bcm Käfer 3U, ber jid) burdj

ben Sanb rDüf)Ite, ober folgte bem $luQi einer Sc^toalbe, bercn Schatten

focbcn tote ein fcf|tDar3er $h<ii über bcn Spiegel bcs tEetdjcs geid)of|cn mar."

Bei bicfen IDorten glaubt man eine 3mpre||ion ber {iur3Jid|tigen

Hnnctte aus ben „I)cibebilbcnt" in Proja umgeje^t 3U ^örcn.

Da geiDötjnlid) angenommen roirb, ber Bru(^ 3tDij(^en Hnnctte

unb Sd|ü(Jiing |ei burd) bie Deröffentlidjung bes Homans „Die Ritter-

bürtigen" ocranlafet loorben, |o \]i bas IDerk in biejem 3u|ammen=

f)ange 3U bejpre^en. „Die Ritterbürtigen" [inb, toie S(^ü&ing jelbjt

Hnnetten anfeünbigt, „fjalb poIiti|(^er Roman, Ijalb 3ntriguen[tü(fe" ^).

Das eble paar ^tjeo unb Dalerian mufe [id| buri^ bic 3ntrigen ber

e^rgei3igen ©räfin oon Qucmtjeim, bie an bic intrigante Prin3e||in

Saint Di3ters in Sucs „juif crrant" erinnert, I)inburd)feämpfen. flis

Rahmen bient bic 3urü&gcblicbcne roeftfälilc^c Hbelsroelt mit it)ren

(f}arafttcri[tif(^en, teils in bcr tErabition oerbummten unb oerro^ten,

teils 3ielbcrDu^t für itjrcn Stanb kämpfenben ©cftalten, unb in biejem

Kreije oertritt Dalcrian bas reformiercnbe Clement. 5ür bie Dot»

jtcllung ber ocrkommcnen roejtfälijdjcn Hbelsroelt foll Sc^ü&ing Stoff

oon Hnnctte erhalten traben. Sie jc^reibt an Schlüter 13./15. Hpril

1846, jie „jtc{)c in bcm allgemeinen Pcrbac^t, iljm bas Ittaterial 3U

jeinen (Biftmij(^ereicn geliefert 3U Ijabcn"^). S(^on 1839 l)atte jie,

oon iljrem geplanten Buc^e „Bei uns 3U £anbc auf bem £anbe"

jprcc^enb, il)rer Sdjtoejter gejdjrieben: „3d) fürdjte, meine £anbs»

leute jteinigen mi^, roenn id) jie nidjt 3U lauter (Engeln mad)c"*);

S(i)ü&ing tjattc nun eine jold)e Darjtellung gcroagt, unb ba er jelbjt

in bcr S^rns ^^r, rourbe bic gcjtcinigt, tDcldjc als jcinc RTitjc^ulbige

galt : Hnnctte. Hll bic Derjtimmung, toelc^c jic^ feit S(^ü(kings Per*

') Suerft Ijiefe bie HoDcIIe „(Ein 5raucnl)er3" (im R!)ctnij(i|en tCajd|enbu(^

1344, Sranfefurt a. ITt.); ogl. bie Kritih flnnettcns, Dr. Sd). Br. S. 225.

2) Dr. Sif). Br. S. 344, 15. 3uni 1845. ») Br. S. 337. *) Br. S. 189.
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lobung in Hnnettc angciammelt ^atti, brac^ nun oereinigt mit öcm

neuen S(^mer3 in bem erroäljnten Brief an Schlüter ^eroor. Sie

gejteljt barin felbft , ba^ $(i)ü(feing mf Befragen manches oon i^r

erfal)ren fjabc; auc^ Ijobt er fi(^ d)araMeri|lijdjc Perfonen oon

5aniilien, in Mc jie i^n eingeführt jatte, gemerfet; er i:jabt bann

bieje Beobachtungen „mit allen 3i4ljaten einer bes 3uif errant

roürbigen pi)anta|ie an btn Pranger gejtcllt" ^). (Es jinb aber bo(^

nur (Einjeli^eiten, bie $d|ü(feing bei ber (Beftaltung tDeftföli|d)er Stoffe

üon Hnnette felbjt erfuhr, oieles oon bem, roas er jc^ilberte, roar

in ben eingetoeiljten Kreijen allgemein — alfo au(^ SÄü&ing —
bekannt; einiges, tote bie prac^tcolle (Bejtalt bes blinben litain^öüel,

Ijatte Sc^üÄing burc^ £uije üon (Ball erfat)ren. S(^üÄing [elbjt loar

fi(^ jeiner S^ulb nid^t betoufet. "DU gleichseitigen Kritiften iabdn

bie Sc^tDÖc^en bes Romans: bie all-utDeit ousgefponnene 3ntrige,

bie
f
(^lec^t geseid^neten (Eljaralitere, ba » herausfallen bes tCenbensiöjen

aus ber (Eraä^lung 2). €atjä(^li(3^ [el)t Sternbergs „Paul", 1845,

ber in ber 3bee man^es mit Sc^ücfeir gs Homan gemeinfdjaftlic^ Ijat,

an Komposition, (Enttoi&lung ber (EmiraMere unb ber Durchführung

ber tEenben3 über ben „Ritterbürtigen \ (Er jelbft tabelt einige ja^re

fpäter in einem Briefe an S^lüter ben Roman fe^r fcijarf^) unb

jc^reibt, er toürbe it)n je^t ganj anb«rs madjen. IDirfelic^ arbeitete

er 1864 für bie jEDeite Huflage, «e er [einem 5rcunbc Dincfee

loibmete, in btn „HusgetDötjlten Romanen" bas tDerk um unb

belferte bie Kompofition, oljne inbes bit tenbensiöjen Stellen tDejcntlic^

3u änbern. I

Hac^tDirfeungen oon Hnnettens (linflufe Beigen jid) noc^ beutlic^

in (Einsel^eiten ber jpäteren tDerfee Sc^ icfeings. Das (Bebic^t Hnnettens

„Die bejc^ränfetc S^^au" ((5ej. Sc^r. I, 183) oeranlafete too^l bie

5igur ber 5röu bes Pogts in ber „Vf arfeetenberin Don Köln", beren

Ittann jtets jogt: „Die 5rau i|t 3U b imm", unb bie bann boc^ alles

3um (Buten füt)rt. — (Bebic^te Hnnette ts roerben 3itiert in bzn „Der=

jc^Iungenen tDegen" BI, 64 („CD, fi^aurig ijt's, übers Ittoor 3U

gel)n"; (Bej. Sc^r. I, 96), in „Scj^lofe Tfornegge" B II, 171 („3c^ ]ttli'

auf ^o^em Balfeone am tEurm"; (Bej

bes £ebenben" I, 56 („tDir [inb ein

Sc^r. I, 50). — 3n b^n „^eiligen unb

1) Br. S. 338. ^) „Hbcnbacttung"

rart|d|c Untergattung" 1846, Hr. 147.

Sc^r. I, 104) unb im „Rec^t

frieblidi jtill (Bejc^lec^t" ; (Bc|.

Rittern" oerroenbet Sc^ü&ing

1846, Hr. 19. „Blötter für Ute»

') $ic!}c „CEup^orion" VIII, S. 804.
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6as UTotio, toel^cs Hnnctte für il|r Bu^ „Bei uns 3u £anbc"

geplant ^attc: (Ein fremöcr (Ebclmann bc|u(^t tDejtfalcn unö lernt

bie oerf^ieöenften tDeftfäli|(^en Der^ältni||e fecnnen. fjier oertoenbet

S^üÄing auc^ bas oon ber Dtdjterin in ben „Bübern aus tDejtfalen"

(gc|. S^r. III, 77) ge|d|ilberte 5cl|enmcer ; unb oor allem 3eid^net er

in biefem Koman Hnnette getreulid) in ber (Bejtalt ber tubmilla, in

ber äußeren (Erjc^einung unb i^rcn £iebt}abereien ^) , toie bejonbers

in iljrer jcelij^en Komplisiertljeit ; er gibt ^ier feinfühlig unb treffenb

roie CDof)l feein Biograph nadi itjm eine Hnalpje bes Drofte'Problems^).

Perjönli(^e (Erinnerungen jinb eingeflodjten : er errDäl)nt bie i^nen oon

Hbele Sdjopen^auer gef^enfete „BIei|tiftjfet33e , bie ein Kinberpaar

barftellte, bas einem oor i^nen ^cr|(^rDebenben geflügelten Stern

na(^iagte" ^) , unb fd)ilbert bas peinlidje (öefü^l i^rer nur im Der*

borgenen erlaubten Dertrauttjeit*). (Befprä^c über £ubmillass

Hnnettens perjönlidies t)erl)öltnis 3U il)m, über iljre 3been jinb ein*

gefügt, unb toenn (Berroin (= Sd|ücfeing) II, 64 3U i^r jagt: „Sie

jollten einmal, [tatt immer anbere als ben ITtittelpunfet 3l}rer (Eji|ten3

3U betrauten, jid) jelbft als einen ITtittelpunfet ber IDelt betra(^ten",

fo gibt bies (Bejpröc^ ben $(^lü||el 3U bem Hnfang bes Drofte|(^en

(Bebi^tes „Das 3d) ber ITtittelpunfet ber IDelt" (ge[. S(J)r. I, 283):

3üngit ^ajt btc pfjrajc |(i{cr3cn6 bu ge{tellt:

„TDcr Reid[)tum, Ctcbc toill unb (BIüA erlangen,

Der macfie fi(i| 3um IHittelpunftt ber tDelt . .

.

flu bies 3eigt, roie beutltd) no(^ na^ breifeig Jahren bie (Bejtalt ber

Srcunbin oor jeincm fluge \ianb.

5äffen toir alles 3ufammen, jo ergibt ji(^ : aus ber tatfäc^lic^en

3ujammenarbeit mit ber 5rcunbin entjtanben „Das malerij^e unb

romantij^e tDejtfalen", „Der 5aTnilienj(^ilb" unb bas „Stiftsfröulein";

Sd|ü(feing erf)äll von ifjr ITtaterial für bie „Hitterbürtigen", in

einigen Itooellen, toie „£a S^^ur" unb „(Brofee Kinber", jotoie on

cin3elnen Stellen jpätcrer IDerfee 3eigen ji(^ Anregungen flnnettens;

gering ift ifjre Bebeutung für „(Ein Sdilofe am UTeer" unb bie

übrigen ItoDctlcn. — Seljr totc^tig roar aber bie Bebeutung ber

Dichterin für bie jpätercn IDerfee Sd}ü(feings: Annette ^at i^n

bauernb 3um Roman gefüljrt, ^atte in i^m bie ITeigung für roeftfälij^c

Stoffe üerftörfet; er lernte oiel Don il)rer Art ber Ilaturbeobat^tung,

1) 3. B. „EjciKgen unb Ritter« I, 94, 116. «) Dgl. Stellen rote I, 121 ff.,

124, 272; II, 64 ff., 155; IV, 73 ff., 216, 234. ^) IV, 73; ogl. ouc^ Jjüffer,

S. 223. •*) IV, 76, 216.
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t)on i^ren (Erinnerungen aus 5er < )e|(^i(^te unb 6er Sage 5es £an6es

jorDte von i^rer Kenntnis ber R( liofeo3eit. Huf all 6ies t[t fpäter

nod) me^rfac^ 3urü&3uliommen.

3n biejer erften (Epo^e oon $d)ü&ings Schaffen fanben roir

aber au(^ jc^on alle (Elemente au; igeprögt, bic jpöter, toie ebenfalls

bie jr)|temati|(^c Unterju^ung im sinselnen 3eigen roirb, bie ^aupt«

(^arafeteriftifta feiner IDerlie bilbei.

Je^t i|t ber ÜberbliA über $ p&ings Romane fort3u|c^en. (Es

joll an bicjer Stelle nur eine einfließe Hnaltjje biejer Romane unter

i)erDort)ebung ber (^arafeteriftif(^en ftrten unb Ittotioe gegeben roerbcn,

o^ne l)ier |(^on auf bie litcrari)i[toi [[(^en 3u[ammenpnge ein3uge^en.

IDir getoinnen bamit eine Bajislfür bk einge^enbere [r}[temati[d^e

Unterju^ung in ben nä(^[ten Kaditeln.

„(Ein S(^lofe am tlXeer" jtaib no^ jtarfe unter romantijc^em

(Einfluß. Hm €nbe ber oiersigei 3o^re folgte für S(^ü(feing eine

me^r politijdie Periobe, beren ^xi (^te bie Büdjer „(Eine Römerfa^rt"

(1848) unb „^cinri(^ oon (Sagen" (1849) jinb, unb er i|t nun in

ben folgenben Romanen bcmüljt, lä) von bem romanti[(^en (Einfluß

3U befreien. 5ür biefe Romane i[t tD alter Scott oon großer Be=

beutung. IDid)tige feulturl)i|torij(^ t (Ereigni[|e loerben in panorama»

artigen Bilbern oorgefüt)rt. fjierl) jr getjören bie brei großen Romane
„(Ein Sotjn bes Dolfees", 1849, „DaBauernfürft", 1851, „(Ein Staats«

ge^eimnis", 1854. Sie bieten ein i erroirrtes unb oerroirrenbes Durt^«

einanber oon jpannenben ©ej^el niffen, ^i[torij(^en Catja^en, be^

^aglic^en (Epifobenausmalungen, p )liti|d)en unb J03ialen (Erörterungen,

originellen Beoba^tungen unb (Bibanfeen. Hlle €rgebni[[e, bie i^m

bas ereignisrei(^fte 3at)r3e^nt feiies £ebens gebracht ^attc, finben

|i^ in biejen Büdnern 3u|ammen( ebrängt. Die ^anblung in i^nen

fpielt ^auptjä^li(^ in ben R^eir gegenbcn unb tDejtfalen 3ur 3eit

ber großen Kämpfe unb Umroöl jungen um 1800; in allen breien

feämpft ein tlTann in jeiner 3eit, bie über iljn ^inroegeilt. 3n „(Ein

So^n bes Dolfees" jinb eigentli(^ 30)ei Ijelben oor^anben : Karl, ber

Hriftoferat, unb £ambert, ber Bai er; ber Hri|toferatenfpröfeling jiegt,

bur(^ bas £eben beleljrt unb genift; ber So^n bes Dolfees mu§ 3U*

grunbe ge^cn, ba er m|t £eiben|^c ft aus feinem £ebensfereife hinaus»

brängte, „er loar ein oerlorenes ®pfer einer Übergangsepo(^e ber

6ef(^id|te, roie jcbe Übergangsep )c^e i^rer fo oiele forbert unb ge»

rabe unter ben kräftigften (E^anfeteren \\6) auserroö^lt. (Er Ijatte

fi(^ feiner 3eit 3um IDerfe3cug l) «gegeben, unb fie ^atte itjn mife»
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braud|t" (II, 298). — Scf)r bebeutjam für $d|ü&ings polttij(i)c Hn=

|(^auungcn tft öcr „Baucmfürjt", bcr bem italiem|d)cn Staatsmann

ntarc^clc ntajlimo b'H3cgIio mit einem oieljagcnben Dorroort 3U=

geeignet ift ^). (Ein kleiner 5ür|t mit ben großen 3been 3ojep^s II.

ftämpft |id|, auf ben Bauernjtanb gcftü^t, gegen oiele Intrigen burc^,

ftann aber ni^t oerljinbern, ba^ [ein £anb |(^Iiep(^ mcbiatijiert

iDirb. (Ein tEcil bes Romans fpielt in (Ellingen, wo |id) $(i)ü*ing

1842/43 auftjielt. — 3n bem mifelungenjten biejer brei Romane, bcm

„Staatsget)eimnis", jtef)t bie ©ejtalt tubmigs XVII. im lUittelpunfet.

Sdjü&ing glaubte feft, ber Soljn tubioigs XVI. jei aus bem Cemple

gerettet toorben ; ber fran3öfi|(^e Derfedjter biejer Beljauptung, (Bruau

be la Barre, be[u(^te il)n in Sajjenberg unb brad^te itjm jein brei*

bänbiges IDerfe „3ntrigues beoolees ou £ouis XVI, bernier roi

legitime be S^a^ce" (Rotterbam 1848). Diejer Stoff ermöglicht es

Sct)ü&ing, eine breite 3ntrige auf umfangreidEjcr feuItur^i|torij(^er

©runblage 3u enttoi&eln; bie Kämpfe ber Roi)aIi|ten unb Bona=

partijten, bie Kultur bes (Empire unb iljre tDirliung auf Deutj(^lanb

kann oorgcfüfjrt roerben, es bietet jid) oiel Gelegenheit 3U politijc^»

l)i[torifc^en (Efkur[en. Hber bas Problem, bas Sc^ü&ing III, 287

ausjpridit: „ein tragijdjes Sd)i&fal oljne tragijdje Sd|ulb", roar eben

licin banfebares Problem ; ber f)elb er|(^eint als Sd)tDä(^Iing ; er i|t

feein betrogener Betrüger toie Sdtiillers „Demetrius", er ijt kein be»

iDUJjter, aber rebli^er oon jeiner Bebeutung über3eugter Betrüger

toie Hlejis' „tDoIbemar", fonbern ein roirfelic^er prätenbent, ber eben

oon allen nur für einen Betrüger gehalten n?irb.

Bis 1870 pflegte Sd)üÄing bann 3rDei anbcre Hrten ber kultur=

I)iftori|(^en (Er3ä^Iung. (Er Ijatte rootjl eingejel)en, ba^ jeinc Kraft

3U fo großen „f)i|tori|(i)en (Bemälben", vok er |ie plante, nic^t aus=

Tei(i)tc. Den Übergang 3u einer be|(^eibeneren Hrt bilben „Der Soljn

eines berüljmten ITTannes" unb „(Bünt^er oon S(i)tDar3burg" (1857).

tDieber toerben 3tDei tragi|d)e $d)icfejale barge|tcllt: ber Sot)n eines

berül)mtcn IHannes, nämlid) bes Reitergenerals Jotjann Don IDertl)

aus bem Dreißigjährigen Kriege, roill ben Rul)m jeines Daters bur^

eine große tEat übertreffen, aber jeine 3ntrige mißlingt, er gcl)t

unter ; unb fterben muß aud) ber junge König (Bünttjer oon $(^rDar3»

bürg bmdi bie gegen ifjn ange3ettelte Untat eines auf iljn eifer»

jüdjtigen Utannes oon nieberem Staube. — (Es folgt bann eine

') ügl. S. 69.
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Hn3a^I oon kleineren feulturl)ifto :i|(^en nooellen, in benen eine

biplomatij^c, Kriegs» ober £iebesi itrige Dor einem oortreffIi(^ aus«

gefüf)rten kuIturl)i|torij(^en ^interg :unb entuji&elt loirb. So fpielen

bie ttooellen „Hus ben Cagen ber großen Kaijerin" (1858) am ^ofe

ntaria Cl)ere|ias, unb l)ier feann $(^ü&ing bas lei(^t ^umori|ti|(^

gefärbte Rokokomilieu bes IDiener f)ofes in jeiner sierlic^cn (Eigenart

j(^ilbem. „€ines Kriegsknec^ts Abenteuer" [teilen bie bunten, gc=

fä^rli(^en (Erlebniffe eines öfterreic |ij(^en (Dffi3iers roäljrenb unb na(^

bem Siebenjährigen Kriege bar. t ier^er gehören au(^ bie kleineren

I)i|torij(^en (Er3ät)Iungen, bie in be t 3aI)Irci^cn ItoDellenjammlungen

Sd^ü&ings 3er|treut jinb, unb bie of : mit tcenigen Strichen ben kultur=

^i|tori|(^en J)intergrunb in berounb srnsroerter IDeife lebenbig machen,

toie „(Ein lTtifeDer|tänbnis", „Die irei (Brofemäc^te", „Der gefangene

Dichter". Das BTotio ber 3ule^t genannten ttoüelle bilbet ©oet^es

Hufent^alt in Darmftabt; bie barit entt)altene (Entfte^ungsgej(^i(^te

bes tEaffo i|t ^wax ljijtori[(^ W^, o^^^ ^as ^e[jen=barmftabtijd)e

^ofmilieu mit feinen roec^jelnben Stimmungen, ber folbatentoütige

^er3og unb bie empfinbjame, jc^ö igeiftige fjer3ogin in i^rer künjt»

Ii(^en (Brotte, [inb je^r geroanbt ba 'geftellt ; ä^nli(^ toirb im „Curm=

3immer" Jjerbers Derljältnis 3U laroline $Ia(^slanb unb bie emp=

finbfame £iebe bes a(i}t3el)nten 3( ^r^unberts gejdjilbert, roobei bas

Problematij(^e im (Etijtrakter bes \ mgen, rei3baren ^erber bea^tens»

roert ausgeführt i[t. — (Eine umfingreic^ere (Er3ä{)Iung aneinanber=

gereifter Hbenteuer ift „Der Kam)f im Spejfart", 1870 (au(^ unter

bem tEitel „Derlaffen unb oerloren ' in ben HoDellenbänben „Deutjdje

Kämpfe" enthalten); in biejem Joman treten bie roertDoIIeren Be=

jtanbteile ber (Er3ä^Iungskun[t sfeü&ings 3urü(k, mit ber plump*

routinierten Ce^nik bes Kolportaheromans roirb bie 3ntrige in bie

beut|(^sfran3öfif(^en Kämpfe im S leffart 1796 oerfloi^ten. Dieje Hrt

ber I)iftori[(^en (Ersä^Iung läfet |ic al[o als bie bes Hnekboten* unb

abenteuernden Romans mit [tark betontem kultur^i|tori|(^en hinter»

grunb (^arakterifieren. Die yjotih Hrt bes ^iftori|(^en Romans, bie

S(^ücking bis 1870 pflegte, ift bl bes heimatlichen kultur^iftorifc^en

Romans in aneinanbergerei^ten, fo rgli(^ ausgeführten (Epifoben. t)on

frülj an trug er fi^ mit bem plan,

eifemb, oiellei(^t au(^ bur(^ Bal3 xcs „Comebie ^umaine" angeregt,

eine Kulturgef(^i(^te feines ^eimatU nbes in Romanform 3U [(^reiben ^).

') Darüber ousfül^rlic^cr unten S.

feinem Dorbilb IDalter Scott nac^»

86.
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(Erjt 1858—60 oollcnbcte er [einen pian; es entjtanöen „Pou\ BronÄ«

^or[t" (1858), „Die Rfjeiber Burg" (1859) unb „Die ItTarfeetenberin

oon Köln" (1860). 1864 Bereinigte er in ben „Husgeroö^Iten

Romanen" biejc brei tOerfee mit ben „Hittcrbürtigcn" unb jpri(^t in

einer (Einleitung War jeine Hbjid|t aus, ba^ er in 3r)felij(^er 5oi^

I)ier eine Kulturge|d)ic^te tDeftfalens geben roolle. 3n biejen u)c|t«

fälijd|en Homanen ijt bie t)anblung nur bas ITtittel, um einen großen

feulturt)i|torij(i)en Hpparat in $3ene je^en 3u feönnen : S^ü&ing fül)rt

bie r>er|d|iebenen (Begenben bes rDejtfölij(^en £anbes oor unb [teilt

alle Krei[e ber Beoöllierung oon ben Dolfes» unb Derbre(3^ertr)pen

bis 3U ben Hri[toliraten unb ben fremben (Eroberern bar. Die S^euben

unb $(^mer3en bie[cr Stäube, il)re öor3üge unb SdjtDäd^en toerben

teils an[c^auli(^ in großen (Epi[obcn, teils me^r tl)eoreti[(^ in Dialogen

unb paraba[en ge[(i)ilbert. flud) ein äußerer 3u[amment)ang ber

IDcrftc roirb baburd) l)crge[tcllt, ba^ per[onen bes einen Romans in

ben anberen roieber auftreten. „Die HfTarlietenberin oon Köln" [pielt

1794 teils in Köln, teils in bcm Duobe3[taat Ruppen[tein ; ein Bürger»

mäb(^en folgt einem geraubten Kölner Stubenten als tltarfeetenberin

unb befreit i^n. 3n bic[cm Roman, ber in aneinanbcrgereiljtcn Cöenre»

bilbcrn bie Denoorrcntjeit unb ben Derfall ber beut[^en Derl)ältni[[e

nad) ber fran3ö[i[d}en Rcoolutton bar[tcllt, l)err[d)t ein l)umori[ti[(^er

Con ber (Er3äl)lung oor. Die „RTarfeetenbeyn" i[t für Sdjü&ings

Sd^affen oon ber Bebeutung tüic für bas bes IDilibalb fllejis „Die

^o[en bes f)errn oon Breboto"; l)icr Ijat Sd)ü&ing [ein eigen[tes

(Bebtet gefunben unb ben Stil einljcitli^ burdjgefüljrt. — „Paul

Bron(fel)or[t" [pielt 1802; bie l)i[tori[(^en ?Eat[ad)en, bie bie[em Roman
3ugrunbe liegen, [inb bie Be[i^ergreifung ITtün[ters bur(^ preufeen

unb ber Beginn ber Regierung eines fran3ö[i[d)en f)er3ogs über ein

Weines beut[d|es Territorium (Em[a=RaDcn[tein (in IDirfelid^lieit £003=

(Eorstoarem). Destjalb lautet ber Untertitel bes Romans „Die neuen

f)erren", unb nun toerben bie Solgcn bie[er politi[d)en UmrDäl3ung

für £anb unb £eute Dorgefül)rt. 3n bie[e (Ereigni[[e [inb bann mehrere

3ntrigcn ftriminali[ti[d)er Hrt etngeflod|ten, bie iljre £ö[ung baburd)

finben, ba^ ber bie n!od)ter bes J)er3ogs liebenbe unb in fal[^en

t)erba(^t bes ITTorbes geratene f)elb [id) als $ot)n eines Hri[toferaten

ern)ei[t, toie aud) ber Stubent in ber „ITtarhetenberin" ber un»

erkannte So^n eines flbligcn toar. — „Die Rljciber Burg" 3eigt eine

etroas anbere tCed^nift. Der ftulturI)i[tori[(^e i)intcrgrunb i[t l)ier nic^t

[0 breit barge[tellt loie in ben. üor^erge^enben tDerfeen ; bie eigent=
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lic^c, |traffgcfül}rte ^anblung, bt( au(^ ^ter ^ou|)t|ä(^Ii(^ ferimi«

naliftild^c irtolioc auf;n)ci|t, tritt \t irfe ^eroor, tDÖ^rcnb öic Mtur«

^i|tori[(^en (Brunblagcn, ber fficgeija^ stDijc^cn 3nbu|trie unb Abel

unb bic 5rön3ofcn^err|(^aft in Bcig, nur angebeutet jtnb. ^tcran

(djltefeen |i(^ bann als Übergang oom !)i|tori|d)en 3um Zeitroman

6ie „Ritterbürttgen", in bcnen bi( Hbelsfrage mit i^ren |03ialett,/

religiöjen unb politij^en Probleme ri im tltittelpunfet ftctjt.

3n jeincr legten (Epoche toenoct |i(^ Sc^üÄing bem ^ijtorijc^en

3beenroman au; in „£ut^cr in Rim" (1870) jte^t als ^auptmotio

bie Reformation ber begenerierteii feati}oli|(^en Kirche, in „6rofee

Rtenfc^en" (1884) bas Problem b;r menjc^lic^en (Bröfee im Rtittcl»

punlit ber (Ersö^lung. Dieje 3been ocrfeörpcm |i(^ in aroei ITtenf(^en,

bie ber Reformation in £ut^er, bii : ber gerDoltjam erjtrebten mcnf^«

li^cn (Brö^e in £eo X. = 6ioDarini Rtebici. Den ^auptperjonen

fällt eine breifa^e Hufgäbe 3u : ei ftens mü||en |ie |id| oor bem breit

unb bunt ausgemalten ^intergrut b ber Renaijjanceaeit mit i^ren

^arafeteri[ti|(^en fficjtalten als auf ergeroö^nlic^e irtenjt^en abgeben,

jroeitens loerbcn fie in eine feompl jicrtc 3ntrige, bie mit bem cigent=

liefen IJauptt^ema fa|t gar nichts
;
u tun Ifai, oerftricfet, unb brittens

mufe auf (5runb il)rer (Erlebnifje b e 3bee in roeitausgefüfirten Sclbft»

betrac^tungen bes treiben unb in (Befprä(^cn mit ben Hebenfiguren

entroiÄelt unb oon allen Seiten belcu(^tet tnerben. Unb |o toirb

geaeigt, toie ber fromm feat^olij(^( £ut^er, als er bie Derborben^eit

Roms ernennt, 3ur Reformation g jfüljrt toirb, unb toie £eo X., ber

ur|prüngli(^ nur bas eine Siel ^( t, ben (Bipfei menj(^li(^er (Brö§e

unb irbi|(^en (Ebelmuts 3U errei(^ in , bur(^ bic Sc^le^tigfeeit [einer

Umgebung 3um ^artt)er3igcn tEtjrcnnen toirb. „£ut^er in Rom" i[t

je^r loic^tig für bie Beurteilung St^üÄings, benn ^ier gibt er fein

religiöjes (Blaubensbeftenntnis. (t , ber Katholik, |u(^t bie 6e|talt

£ut^ers 3U erfelören unb |ie 3ug eid) in einen großen ^ijtori|(^cn

3u|ammen^ang mit ber beutj^en Kaijcraeit 3U bringen; ba3U bient

bic 6e[talt einer Uac^feommin ber ^oI)en|taufen, (Eorrobina, bie ein

Bu(^ mit Huf3ci(^nungen $ricbri(f s 11, ocrroaljrt, unb baburc^, ba^

£ut^er aus biejen Huf3eic^nungen fl trcgungen 3U feinem Reformations=

)cs tDcrfes ber alten Staufenfeaifer.

[et)cn; manempfanb: „leinenTotioe

eine Hbreffe gilt ber(BegentDart" ^).

roerfe erhalt, roirb er ein Sortfe^er

DiejerRoman erregte |ef)r großesHu
|inb ber Dergangen^eit entnommen,

^) Aus einem Seitungsausf^nttt in nad)Iag S(^ü&tngs.
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„(Brofec ntcnjdicn" hnüpfcn in f)onMung toie In 3btt an 6en £ut^er»

roman an. 3n beiöcn Romanen konnte $d)ücfting auf (Bxunb ein*

gel)en6cr Stuöien ein prad)tt)olIcs
,

groj angelegtes, epijo6enrei(^es

Kulturbilö 6er Henaifjance geben, in beiöen toirb bas 3beal be$

f)umanismus oorgetragen, unb in beiben treten teilroeije biejelben

Perjonen auf. Hber jo fein audj bie (Beftalt £eos X. ausgeführt

i|t, Sdjü&ings Kraft erlaljmte bod| an bem großen Problem; er

tDufete jid) j(i|liefelid| nidjt anbcrs 3u l)elfen, als ba^ er einfach bie

I)ijtori|d)en Quellen ausj^rieb.

(Es i|t je^t nod) ein Überbuk über bie Zeitromane Sd}ü(6ings

3u geben. Seine eigene Hn|id)t über biefe projagattung brü&t er

in einem [pöteren IDcrfte, „Seltjame Brüber" (1881), II, 23 f., aus.

Der f}elb liejt Romane; bie bcut|(^en oerroirft er, „roeil jie bie

Probukte eines tenben3= unb bilbungslojen (Er3äl)lerbrangs", bie

englijdjen, toeil jie 3U langtoeilig toaren,

„aber bei bcn fransöiifdien fanb er Dorltellungen bcr £cibcn|(^aft,

toeI(f|e il)n in I)ol)cin (Brabc froppicrtcn". „XDie \ä\al jtellten |i(^ bagegcn

il|m bie Sumutungen ber Autoren bar, bie feine tEeilna^me für bie mtl^s

blutigen ITcigungen unausgcgorener 3tt9cnbli(^feeiten in flnjpruc^ nafjmen,

bcnen bas Cebcn nod) Iteinen (Eljaraliter, bie ernjtc Arbeit nod| kein ©e*

präge bcr TDürbe gegeben. Aber ben Roman fd^a^en leljrte iljn feine

Stimmung je^t; er falj toie eine üereinigung aller Künfte in iljm: ber

Aufbau, bie Kompofition oertrat bie Ardjitclttur, bie Sdjilbcrung bie Utalerei;

bie (Eljaraftteriftik roar bas plaftif(^e (Element unb bas übrige bie IHufift.

Unb bie ungeljeure tEragrocitc, toeI(^e biefe 5orm ber Di^tung für bie Bilbung

unb bie (Bebankcnleitung bcr Seit ^abc, lernte er fc^ö^en. tDie moralifierenb

^attc fie in (Englanb, burdj bie S^^owen, bie firf| bort iljrer bemäd)tigt, roie

bemoralifierenb burc^ bie ItXänncr in 5tanfirei^ geroirltt ! tDeI(f|e tDirftung

konnte fic in Deutf(^Ianb üben, toenn bie Autoren, fic^ beffen beroufet, mit

roärmcrem pulsf^lag für bas Allgemeine firf| bcr Seitgebanken bemä^tigtcn

unb aus ben engen Sirkcin, in benen fie toie mobeme Arc^imebes fafeen,

heraustraten, bie Signatur irgenb eines ^oljcn unb betoufetcn TDoHens auf

ber Stime."

S^ü&ing I)atte jid) in ber tCat ber 3eitgebanfecn bemächtigt,

jeine IDerke jinb ooll oon betoufet ausgcbilbcten 3bcen; aber leiber

i[t ein großer ö^eil ber Romane nur ba3u bejtimmt, 3ur Unterhaltung

3u bienen, unb in biejen treten bann bie bejjeren (Elemente [einer

Kunft am ujeiteftcn 3urü(k. Der erftc grofee Zeitroman Sdjü&ings

roaren „Die Ritterbürtigen" ; bie beiben nä(^|ten kleineren Romane
„Die Königin ber Hadit" (1852) unb „Die Sptiinj" (1856) rourben

jd)on oon ben 3eitgenö||ij(^en Kritikern roegen i^rer unn)a^r|(^ein»
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Ii(^en fjanblung getadelt ^). Bereits in 6ie|en erften unb nod^ me^r

in 6en folgenben 3eitronianen tri! Sc^üdkings Befc^öftigung mit

öen tCenbensen 6er 3uw96eut|(^en feroor; 6ie Hbelsfrage, josiolc,

juri|ti|(^c, politij^c Probleme, 6ie ^rauenfrage jpielcn eine grofee

^RoUe. „Der t)eI6 6er Suftunft" (855) fü^rt einen „3erri||enen"

oor, einen 3um tEo6e oerurteilten t ollisfü^rcr, 6er fi<^ als Hrifto*

firot erroeift un6 ein großer Dipicmat roirö. — 3n 6em Roman
„Die (5e|(^rDorenen un6 i^r Richte "' (1861) beftreitet ein 36ealtft

6ie Bere(^tigung 6es 6e|(^tDoreneitgeri(^ts. Sein Dater ift un»

fc^ulöig 3um Cobe oerurteilt, un6 6er ^eI6 rä(^t fi(^ nun an ein»

seinen 6er geiDi||enIo|en (Be|(^rDoren( n. — $<^ü&ing roar ein 5«tw6

6es 3n6u|triekapitalismus , un6 in 6em Roman „(Eine Hktien»

ge|ell|(^aft" (1863) tDen6et er |i^ g|gen 6ie Husn)ü(^|e 6ie|er in 6er

erften jjälfte 6es 19. 3ö^r^un6erts neuen (Erfc^einung. Do(^ tritt

I)ier, roie j^on in 6en bei6en eben ( enannten Cenbensromanen, 6as

eigentli(^e Cen6en3t^ema [e^r 3urüi i, un6 3ntrigen un6 (Epijo6en,

6ie mit 6em f)auptprobIem |i(^ fa|t q ca nic^t berühren, nehmen einen

großen Raum ein. 3u 6em Rom( n „Srauen un6 Rätjet" (1865)

empfing 6er Derfa||er einige Hnregun jen rD0^ren6 feines Hufent^oltes

in £on6on (1862). Hllein ni(^t 6ie Rötfel^aftigfeeit 6er Srouenjeele

wirb bel)an6elt, toic tEitel un6 Hnfai g 6es Romans oermuten laffen,

jon6em ein 3ntrigenroman mit umfangreichen (Epifo6en entroiÄdt

fi(^: 6ie oerborgene (Erbin eines feljinen Sürftentums iDir6 gefu(^t,

un6 plö^lic^ fin6 sroei präten6enti men t>orban6en. Dies tT^ema

6es 6oppelten Praten6cnten fte^rt in bem jpäteren Roman „Der (Erbe

oon fjomcgg" (1878) roieöer.

Hber feit 6em Hnfang 6er fe(^3 ger Ja^re ioen6et fic^ $<^ü(feing
;

oon 6en me^r äußeren 6en inner( n Problemen 6es menfd^li(^en
j

£ebens 3u , 6ie S^^ge na(^ 6cr (E itroiAlung 3U mögli(^fter Doli»

'

feommen^eit 6es 3n6iDi6uums befc^af igt i^n: 6er „IDeg 3um ^lüdt",

ujie 6er Untertitel oon „Sd)Io§ Doitegge" lautet.: (Er iDen6et fi(^

alfo 3u et^ifdjen S^^gen. Hlle fja iptperfonen in 6en 6rei großen

Romanen „Derf(^lungenc IDege" (1865), „Sc^loft Domegge" (1868),

„Die Rtalerin aus 6em touore" (18(9), fuc^en 6as ®lü&; in langen

(Befpröc^en iDir6 6arüber „ge^an6el ", aber nur 6ur^ grelle, oer=

iDorrene S^i&fale gelangen fie, 3un größten Ceil refignieren6 , an

^) Sic^c bcfottöers R. pru^, ,Dic £it^rotur

Bö. II, S. 148 ff.

P int ^ US, Die Romane Ceoin Sc^ü&inos.

öer ©cgeraoort", Cetpjtg 1860,

4
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it|r 3iel, ober jic ge^en langjam augrunbc. Dlcje 6rci Romane

bilöen aljo eine getDtlJe (Einl)eit, unb 6est}alb l)at jie Sd}ü(6tng in

6er aioeiten Serie jeiner „HusgetDäl)lten Romane" ocrcinigt. fln 6ie

Stelle öer (Epijoben unb 6enrebilber treten Ijier umfangreidje 6e«|

jpräc^e. Die innere (EntroiAIung bcr gelben roirb burc^ bie oben»

teuerlic^en IDet^jelfälle bcr 3ntrige Ijerbeigefüfjrt, beren $äben gerabe

^ier, roenn aud) unnatürlid), |o bod) ted^nijt^ jel)r gejdjiÄt oer»

fdjlungen unb toiebcr gelöjt roerbcn. IDir l)aben aI|o in biejen

Romanen 3U jc^ciben: erjtens bie innere (Enttoi&Iung ber gelben, /

bie in ®c|prä(^en ober Selb|tbetra(^tungen itjren Husbru* finbet, ;

unb 3U)eitens bie jpannenbe äußere fjanblung. Bas (Brunbmotio

biejer öufeeren fjanblung i[t in allen brci Romanen bas gleiche : bas

Kinb eines aufeer £anbes gegangenen ITtannes roill Beji^ oon feinen

rec^tmäfeig ererbten (Bütem ergreifen, bie insroij^en in anberc fjönbe

übergegangen jinb; unb mit biejer 3ntrige toerben nun RtotiDe ber

£tebe, bes ITTorbes, ber Dcrfeleibung unb bergleic^en |o oerfenüpft,

ba§ ji(^ bie 5äbcn burc^ brei bis oicr Bänbc fortfpinnen lafjen.

Sc^on tDö^renb biejer 3eit, bejonbers aber nac^ 1870 jc^reibt

Sc^ü&ing 3a^Irei^e Unterl)aItungsromane für bie breite Utajje. Ceils

jinb bies jel)r umfangreiche IDerfee, roie „^errn Dibiers £anbl)aus"

(1872), „Der (Erbe oon^omcgg" (1878), „HIte Ketten" (1883), teils/;

kleinere Romane unb Hooellen. Aber jo rocrtlos au(^ all biejej l

Bü(^er jcin mögen, jo oft jic^ au^ biejelben ITtotiDe ber f)anblung,\

biejelben Perjonen toieberljolen, jie jinb nie gan3 uninterejjant. Balb \
\

ijt ber Sc^aupla^ bea^tensroert, ber meijt tDejlfalen, bisroeilcn aber ' I

au^ 3talien ober S^onfercic^ barjtcllt; manchmal bilbet au(^ ber

Krieg oon 1870/71 bcn Qintcrgrunb, roie in „fjerm Dibiers £anb=

^aus", in ber „Barml)er3igen St^roejter", in „Puloer unb (Bolb".

Balb tritt ein tTTotio ^eroor, bas pji)(^ologijd^ intcrcjjiert; jo be«

^anbelt bie Hooelle „(Ein falj^er (Brunbja^" bie tC^eje: ein rechter

Rtann lö§t ni^t mit ji(^ kokettieren ; in „S^utx unb Slamme" fü^rt

ber Hutor aus, roie ber Stol3 einer 5rau allmö^lic^ gebro^en roirb,

in „(Etroas auf bem (Betoijjen" roirb ein im £cben unb in ber Kunjt

rocltunfeunbiger S(^iDärmer, „nichts kenncnb unb bo(^ alles j(^ilbemb",

3um Realismus bekehrt, in „lTtärtt)rer ober Derbrei^er" bie oer*

berbli^e IDirkung bes oom priejter innegehaltenen Bei(^tgel)eimnijjes

ge3eigt, unb in „(Ein Kulturkämpfer" ber Untergang eines kat^olij(^en

(Beijtlid^en, ber bur(^ bie tDirren bes Kulturkampfes 3ugrunbe ge^t,

er3ötjlt. Hud) künjtlerij^ toertoolle (Epijoben finben jic^ no(^ ^öufig,

.. ^^



unb S(^ü(feings £icbIingsprobIemc 6ic Sröucnfrogc, 6ic Bilöungs«

frage, bk rcligiöjc S^^Q^» tretet bisroeUen ^eroor. Don 6ic|en

i)mgen abge|c{)en aber [te^en bte n eijten XDerfee jciner legten sioansig

£ebensia^re gan3 auf ber Stufe bes ' Inter^altungsromans ber 5öTniIien=

blätter. $(^ü&tng roar eben gesr ungen, ba er feetne toeiteren (Ein»

Tta^mequellen ^atte, oicies bes ö elbüerbienftes roegen 3U [(^reiben,

unb infolge ber ^ierbur^ aufge3U)ui genen ^a|t ber Probufetion konnten

auc^ jeine beffercn IDerfee nii^t aisreifen.

Hber in 3rDei IDerften erreiijt $(^ü(feing no(^ einmal gerDijje

:^ö^epunfete, ober fie |inb boä) 3U1 1 minbeften geeignet, unfer Rügen«

nterfe in befonberem ITTafee auf |(^ 3U lenfeen. „Die ^eiligen unb

bk Ritter" (1873) jinb bas mober le 6egen[tü(fe 3U „£ut^cr in Rom"
unb 3uglei(^ aud) bas parallelftiÄ 3U (öupotos „Sauberer oon

Rom". 3n ber Darjtellung ber n obernen tDejtfälijc^en Der^öltnifje,

insbejonbere ber Hbelsfireije, unb in ber Derroenbung tat|ac^U(^cr

(Ereignijle unb (Beftalten aus bem i 'eben tDejtfalens bilbet ber Roman
eine 5ortfü^rung ber „Ritterbürtijen". „"Die (5c|(^i(^tc Reifet 3rDar

Roman, i|t aber bie (Bef(^i^te be; r^eini|(^=n)c[tfäli|(^en Kat^olisis«

mus ... Sie füt)rt uns bie HIIi(ln3 ber Kiri^e unb bes Hbels Dor

in i!)rer Blüte unb in it)rer £o&ering." ^) Hi^t bie cigentli^e, gan3

Derroorrene fjanblung, Jonbern bia Probleme ber (Ein3elper|onen finb

aljo in biejem Roman 3U bea^jen. Por allem aber tritt in i^m

Sd^ü&ings Stellung 3U ber bognlati|(^en Ridjtung feiner Religion

Iilar Ijeroor. Der Hutor oerjui^t bie tDirftung bicjer Dogmen an

ein3elnen Beijpiclen 3U 3eigen, unl ]o roenbet er |i(^ ^ier no(^ j(^arfer

als im „£utf)cr" gegen bie Kir(^e; uner|(^öpfli(^ ift bie 3a^l ber (5e=

ftalten aus ben abiigen unb geiftliaen Kreijen, auf benen allen ((^loer

ber DruÄ bes Kot^olisismus laftit. — Der 3U)eite bebeutenbere dtiU

xoman ber legten (Epoche S(^ü(feings ijt „Das Rc(^t bes £ebenben"

(1880), ber j^on feur3 anali)|iert ijt.

3n biefer feursen Überfielt ü ler S(^ü&ings Romane ijt bereits

auf i^re d^ara{iteri|ti|(^en (Element » {jingetoiefen u)orben ; biefe bisher

nur angebeuteten (Elemente jinb

fu(^en.

tun im cin3clnen na^er 3U unter«

^) aus einer Bejprcc^ung in ber „flu gsburger aUgemetnenStg.* 1873, nr.357.

C^
4*



IV. Die 3öcen unö Cenöcnjen.

(Ein f)auptclcment in SdjüÄings tDejen roor bas Su(^en,

(Brübeln un6 Konftruicrcn ; unö [o finbcn |i(^ in jeincn Romanen
eng oerfenüpft mit ber ^anblung un6 6cr l)ar[teUung 5er Umtoelt

eine für einen Romanj(^rift[teIIer ungeroöljnli^e IlTenge oon 36een,

$i)nt^e|en, Problemjtellungen, parabojcn, oft jetjr im Übermaß un6

3um Stäben ber Mnftlerijc^en IDirfeung. Hllerbings folgte er in

biejer (Eigenart einer Sorberung feiner Seit, tDcI(^e rief: „Die 2btt

mufe ben Roman regieren" ^) ; unb $(^ü&ing fc^Iiefet |i(^ auc^ in

feinen feritifc^en Huffö^en in ber „Hugsburger Hllgemeinen Leitung"

biefer 5oröerung an: „(Eine 3bee aber, ein (5cbanfee genügt uns

ni(^t me^r als (Brunblage unb Keim für ein Kunftioerfe, als 3nljalt

für eine Kunftform. IDir toollcn glei(^ eine ganse IDelt oon 3been,

bic na(^einanber auf uns einbringen roollen, eine ganse Qeerfci)ar

oon (Bebanfeen, jeber in irgenbeine auffallenbe unb fd^reienbe Uniform

geWeibet, foll an uns Dorüber3ieI)en ; roir toollen fie muftern, roir

tDoUen S^flQßTi an jeben ftellen, unb am (Enbe foU ein ganscs Regiftcr

ber S^öpfung ober bas £eben in Rbbreoiaturen oor uns liegen,

ba^ toir überfi^tli(^ oor uns tjaben, roorauf unfere £ebensp^iIofopf)ie

Rü&fi^t nehmen, unb toas fie 3U Refultaten verarbeiten mu§." ^). —
Da^er geminnen benn tatföc^Ii(^ gerabe feine bebeutenbften Romane
erft bur(^ eine (Brunblage beftimmtcr 3been feften f)alt unb 3u»

fammen^ang, bie 3bcen finb bas Knodjengerüft unb (Beöber feiner

IDerke, um bas fi(^ glei^fam als S^^^\^ f)anblung unb Umroelt»

f(^ilberung fügen.

Die ^auptföd)Ii(^ften (Einbrü&c feines £ebens empfing Sc^ü&ing

in ber €po^e, oon 6er Blocfd) fagt^): „Keine Seit ift au(^ fo n)enig

^) (Du^koiD, „Beiträge 3ur £tteratur ber (BcgentDart* I, S. 347.

«) ,ailgem. 3tg.* 1844, Beilage Itr. 13. „(Ein tDort über ©. Sonb un6

(Eonluelo*. ^) tj. BIoej(^, „Das junge Deutf(^Ian5 in feinen Besie^ungen 3U

Sranftrcid)", Bern 1903, S. 127.
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aus|d|Iicpd^ litcrartf(^, mit gen bc 6ic 3a!>rc oon 1830—1850.

PoIiti|(^e Hgitation unb J03iale B jtrebungcn tüiegen bebcutcnb cor,

mb best/alb ijt au(^ für bicjc Itii bic BcrüÄjid^ttgung ber all-

gemeinen josialen Stimmungen, bes 3eitgei|tcs oon großer Be«

beutung".

IDeI(^e (Einflüjfe toirfeten nun ( uf bie (EnttoiAIung oon Sc^ücfeings

3been? 3unä^|t ift in feiner Dermlagung, toie er es |elb|t in ben

„£cbenserinnerungcn" barjtellt, bis in ber ©emütseigenart jeines

Stammes n)ur3eInbep^anta|tijc^=roTitanti|^c (Element suberü&jidjtigen,

toel^es burd^ bie (Einbrütfee [einer

3ugenb3eit noc^ geftörftt tourbe

- eigentli^ romanti|(^er Hrt, toie |i(^

Umgebung unb bie £efetüre feiner

Hllerbings [inb feine 3been ni(^t

im £aufe ber Unterfut^ung immer

!; beutlit^er 3eigen toirb, fonbem nui bie 6runbftimmung unb UTotioe

ß ber f)anblung , bie Requifiten fein er Romane oerbienen ^aufig bas

r' Httribut „romantif(^". Selbft too fi^ f^einbar romontift^e 3beett

bei i^m 3eigen, finb biefe oiel etjei auf jungbeutft^en (Einfluß 3urü&«
' 3ufü^ren. IDenn man beben&t, ba ) bie Jungbeutf^en felbft oon ber

früheren Romantik ^er rei^e S nregungen erhalten Ratten , bic

i^nen burc^ Bettina unb Ra^el bgar unmittelbar unb perfonK(^

übermittelt tourben; loenn man faner berü&fi(^tigt, ba% fi(^ bide

3been ber Jungbeutft^en unb ber Romantifeer f(^on im „Sturm unb

Prang" finben, fo ift es im ^in3e fall ftets fc^ioer, feft3uftellen, rote

roeit biefe Hnregungen für einen S utor, ber um bie Utitte bes neun»

3e^nten Ja^r^unberts tötig roar, rüÄroorts 3u oerfolgen finb. —
S(^ü(feing le^nt 3una(^ft bas gried if^e Kunftroerli „mit feiner Ru^e
unb feiner marmornen Kälte" ab, roeil „unfere tDeltanfc^auung unb

unfer (5efü^l, beibe an romanti (^en 3been gro^gena^rt unb oon
ber pijantafie über bie engen Hnfi ^auungsftreife unb bas eble Hto^
ber (5rie(^en ^inroeggetragen, eine rie^r oermögenbeKunftforbem"*).

Unb er (i^arafeterifiert felbft feine jugeubja^re, fie feien „ein Dur^«
einanberftrömen romantif(^er unb mobemer Strebungen unb Hn«
fc^auungen" ^) geroefen. Iltit mand em Jungbeutfc^en, roie mit £aube
unb ®uporo, trat S(^ü&ing in p rfönlidje Berüt^rung»); in Paris
ftanb er ber bortigen beutf(^en Kolonie na^e, bie 3um großen (Eeil

aus politifdjen Verbannten beftant), unb in beren Köpfen fic^ bit

iungbeutf(^en 3bem mit bm ö^nli ^en fran3öfif(^en ReformgebanÄen

») »angcm. Stg." 1844, Beilage 1

öffcntlii^te ieine tDcrItc 3um tEcil in

(Buporo, ITtunbt, Schert ufto. mitarbcile

etmx

2) £eb. I, 149. 3) €r »er»

Sammlung »Das fllbum*, in ber auc^

en.
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oereinigtcn, un6 oerftc^rtc otel mit I)cine. Dicjc fran3ö|i|(^cn 36ccn,

Saint'SiTnonismus unö bic Sroucncmansipation, Der|täriten (eine

liberalen Hnfic^ten, unö stoar roirftten auf i^n bejonbers bic Romane
ber (Beorge Sanb, mit benen er |id) in jeinen Kritiken eifrig be=

[(^öftigt. — Das Hauptmerkmal oon $(^ü&ings IDe|en roar aber,

roie ni^t oft genug ^eroorge^oben roerben kann, ein arijtoferotift^s

ftonjeroatioer (Brunbsug ; unb bemgemöfe ujerben [id| bie jungbcutjc^cn

liberalen ©ebanken bei il)m nur gemäßigt finben. Hus biejem 6runb*

3ug erklärt es \\d\ benn, ba^ auf if)n, ber ben Jungbeutfi^en nal)e

jtanb, au(^ ber ari|tokratij(^e (Begentrieb biejer Belegung , bie

(Bräfin f)a^n»Hat)n, bie allerbings audj er[t burc^ ©eorge Sanb an=

geregt roar, unb Ungern=$ternberg, (Einfluß geroinnen konnte, unb

ba^ Stemberg gcrabesu als ITtu[ter eines ge|^ma(kt)oIIen Roman»
|(f)rift[teners oon S(^üÄing l)ingc|tellt roirb ^). (Es i|t oon oorn^erein

für S(^ü(king bie (Brunbformel auf3u|tellen : ein oon ttatur aus
j

ariftokratijd)=kon|en)atiDer Cljarakter, ber jtets mit liberalen 3been/^

experimentiert. ;

^

Der immer oer|ö^nli(^e, oermittelnbe Charakter tourbe aber in

ifjm ausgebilbet bur(^ eine Ittac^t, bk in feiner 3ugenb tDeftfalen

be^errfc^te : burd) bie Ita^roirkung bes Kreifes ber 5ür[tin (Balli^in

unb 5ürftenbergs. Diejem Kreije galt eine [einer erften größeren

Hrbeiten^), in ber er jelbjt bekennt: „Die Hol)eit biejes (Beiftes

(Sürftenbergs) übte auf bie, roel(^e itjn aus eigenem Umgang kannten,

nod} nad| jpöten 3at)ren eine Vfladfi aus, ba^ \6] als Kinb gelel)rt

toorben bin, alles Schöne, (Brofee unb (Eble an ben Hamen Surften«

berg 3U knüpfen"^). Die Sü^I^iti 6aIIi^in \:iaite 3unä^ft buxä)

Diberot eine (Er3iel)ung im (Beifte ber fran3öfifd|en Hufklärung

genoffen, bann nac^ einer Übcrgangsperiobe ibeaIiftif(^»t^eofop^ifc^er

Ridjtung burd) ben p{)iIofopf)en f)emfterl)uis roar fie nad| unb naä)

in ben Bann 5ürftenbcrgs ge3ogen toorben. 3ufammen mit biefem

Rlann, ber oon großen Reformplänen aller Hrt, befonbers oon

päbagogifc^en 3been erfüllt toar, burd| bie er bas heruntergekommene

^odjftift ITtünfter reorganifierte, bilbete fie nun eine ITTac^t, bie mit

ben bebeutenbften Rtännern ber 3eit in 3um (Eeil fe^r enge Be»

3ic^ungen trat: mit f)amann, 5- H- Jacobi, Berber, Klopftock,

(Elaubius, 5- Stolberg, (Boetl)e. So brangen in bies „bunkle £anb"

') „ailgem. 3tg." 1844, Beilage Hr. 9—11 „Citcrarij(^c Überjid|t*.

2) „Rl)ctntid)es 3al}rburf)'' 1840: „Die Sürjtin (Bam^tn unö il|rc StcunbC.
3
) (Ebenba S. 159.
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tnobcme Reformplänc unb 6tc Ku t|t unjercr großen Dieter ein.

5ür|tenberg wav ^wax ort^oöoj feat^pltfc^, aber er l^ai, wk S^ü&ing

fagt, „öem KatljoIi3tsmus bes Ulm fterlanbes eine lichtere S^rbung

gegeben"^). Über ben IlTi}fti3isniu5, an ben man getoö^nlic^ bei

Hennung bes 5üi^[tenberg=©olli^tn[c en Kreijes 3una^|t benfet, fagt

S^üÄing : „ . . . Unb frömmelnber nTi)|ti3ismus ift ni(^t bur^ i^re

S^ulb in ben Kreis ber ,familia acra' gekommen, minbejtens fo

lange, toie jie mit bem [(^arfen f uge i^res naä^ Ziä^i ringenben

(Beiftes in jebes Dunkel forj<^te; a, oon ben reafetionören €r=

eignijjen unferer tEage roöre oieles iiä)t geroejen, loöre i^r unb bes

mat^ematifc^en Sürfi^^^^^g ®^i[t ^ Kat^oIi3ismus loaltenb ge»

blieben." ^) — Diefem Kreije [tanb l ie HTutter S(^ü(feings naije, unb

bur^ bie (Er3ie^ung im ©eifte jener pebeutenben UTenjc^en kam [(^on

frü^ bie tolerante, oermitteinbe (Brut bftimmung in $(^ü(feings IDcjen,

an bie man bei ber £efttüre jeiner Schriften immer toieber erinnert

ujirb 8).

Unb j(^liefeli(^ roirkte ftarfe au

Bejd^äftigung mit ber (5ej(^i(^te eiti. Die ^iftorie rourbe i^m 3um
UTapab aller (Erj^einungen; an i ir prüfte er bie Bere(^tigung ber

neuen 3been.

IDenn man alle bieje So^torcn überbenlit: bie arijtoferattjd)«

feonjerüatioe (Brunblage, ben (Einflife bes 5ür[tenberg'(Balli^in|4en

Kreijes, bie romanti|(^en unb ju igbeutj(^4iberalen 2btm, jeine

Iteigung 3ur ©efc^ic^te, jo ergibt \xd , ba^ bie (Entroi&lung ber 3been

$(^ü(feings einigen St^roanfeungen itnteriDorfen jein mußte, bis jie

einen ruhigen, gleichmäßigen StanJ ettoa um 1870 erreicht liaüey

unb j(^ließli(^ rourbe jein 3beal eil bur(^ alljeitige Husbilbung er»

rei^tes, ebles irtenj(^entum, bas er gläubig in ber pjeuborenaijjance

um 1870 oerroirfelidit jal)*). — Hit all biejen (Einpjjen toirb ji^

aljo in ber loeiteren Unterju(^ung j«ne Stellung 3U ben oerjc^iebenen

3been folgeri^tig ergeben.

Die 3been finben \\ä^ in St^üiings Romanen in breierlci 5orm
ausgebrü&t

:

1. in jelbjtänbigen eingejtreuten Darlegungen bes Derfajjers unb

&ur3en (^arafeterijtij(^en eingkjc^obenen Bcmerfeungen,

Sd^ücfeings 3been jeine jtänbige

1) „R!)etnif(i|cs 3a^rbu(^'' 1840, S.

8) t)gl. (mit ö« cr|tcn Kqiitcl ber £el

165
;
„malerin" B, III, 68.

68. 2) (Ebcnba S. 126.

*) Dgl. »Seucr unb Slammc" II,
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2. in öcn Dialogen, Selbltgejpröt^en un6 flufseit^nungen ber

Personen,

3. in ^anblung umgcje^t.

Dies [inb aljo bie bisher übli(^en Sonnen, tnie |ie befonbers bic

Jungbeutjc^en gebrauchten. S(^ü&ing ^at bie Sonn, meiere auf bas

eigenmächtige ^ineinreben bes Autors in ben 6ang ber (Ersöl^Iung

Der3id)tet — roie jie $pieK)agen in ben „probIemati|(^en Haturen"

(1860—61) oertoenbet unb jpöter t^eoretij^ oerteibigt — , roebcr

gejud)t no(^ gefunbcn. 3n ben Romanen ber erjten pcriobe nehmen

bie (Ejfeurje unb parabajcn oft einen |e^r großen Umfang an,

toä^renb in ber jtoeiten periobe bie langen (5e|prä(^e oor^errj^en.

Do^ roirb Sc^üÄing niemals einjeitig unb ungere^t , er oerteibigt

— meift in ben Dialogen — jd^einbar unparteii|(^ beibe Seiten

eines Problems ; 3. B. nennt er, ber S^inb ber £eibeigen|(^aft, au(^

tt)re guten Seiten*), unb burc^ jeine neutrale Ijaltung i|t es bis»

roeilen jc^roer, jeine eigene tTteinung 3U erkennen.

Der tErieb S(^üÄings, 3U grübeln unb eigenartige (Bebanften»

toege 3U [u(^en, fü^rt 3U 3iDei Husbru&sarten, bie burc^ i^re häufige

Hntoenbung für i^n (^arafetcri|ti|(^ jinb. Sunöc^ft nämli(^ fügt er

in jeine Romane bie (Brunbrijje 3U gansen p^iIojop^ij(^en Sijjtemen,

originellen 36een, Hnjic^ten unb planen ein, bie enttoeber im Dialog

ober jelbjtönbig erläutert ober in ber Sorm eines tCejtamentes bar«

gejtellt roerben. Dieje $i)jteme unb 3been jinb entroeber emjter

pt)iIojop^ij(^er Art, roie bie Hnji(^tcn bes oon Bi)ronij<^em IDelt»

j(^mer3 angefauchten ntönc^es RTanucI im „Sc^Iofe am UTeer", bas

Sijjtem bes Pfarrers in ber „Sp^inj", Kap. V, bas tCejtament iteffd«

broofes in „Sc^Iofe Domegge" ober bie Huf3ei^nungen Sriebric^s II.

in „£ut^er in Rom"*). (Dbcr auc^ jie bejtet)en in P^antajien

l)ijtorijc^er unb ftünjtlerijc^er Hrt, toic bie Hnji^t Ripperbas in ber

„UTarfeetenberin", ba^ bic fran3öjijc^e Reoolution nur eine 3ntrige

bes nieberen Hbels gegen ben ^ö^eren barjtelle, unb bie ^ijtorijc^cn

Hnji^ten im „Rec^t bes £ebenben" I, 88 ff., 200 ff., II, 123. ©ber

aber, unb bas ijt meijtens ber Saß» ^s jinb abjtruje Zbt^n, tounber»

lic^e (Einfälle ber Sonberlinge, roie bie Duliatengejelljc^aft bes

HnKquitätenjammlers im „Bauernfürjt", bie piäne bes alten f)00el»

^) „So^n bes Dolftcs" 11, 236. ^) Dgl. ou^ bic saljlrcic^cn p^tlo«

jopI)t|c^cn 3becn im „Cutter" I, 120; II, 257 (ber Urtricb 3um Schönen);

I, Kap. 13 (,tDic bie Seelenpflanse n)ä(^jt*).
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berg 3ur Hbcisrcform in „Stauen

t^eoric 6cs ntalers p. p. IDalpot

unb Rätjel", ötc jonbcrbarc Kunjt»

ttn „^cI5 6cr Sufeunft". ^tcr^cr

jinb au(^ bic pc||iini|ti|c^»3r)nij(^ m p^tIofop^i|(^cn Hnfi^tcn bcr

3ntriganten 3U je^cn, 3. B. bic Hti ii(^tcn ^afebcÄs im „Boucmfürft",

ITTontenglauts in „$(^Iofe Domctgc" unb bie originelle 3btt 00m

„Breoier bes Teufels" in ber „lUt lerin aus bcm £ouDre" (B. IL Rbt.

Kap. 1), in toelc^em ein 3ntrigant alle pcf|imi|tij(^en unb negiercnben

Hus|prü(^e bcr IDcItliteratur jamneln läßt.

Semer finbet |i^ bei $(^ü(feiig eine ungeroö^nlit^ grofee Ittenge

oon kleineren allgemeinen pjiid^oloiijdjcn (Erfa^rungsfä^cn, Ittafimen,

guten Beoba(^tungen unb paraboien, bie bolb ben Beginn, balb bcn

S(^Iu§ einer Charakter» ober Stiiimungsf^ilberung bilbcn, balb oIs

gei|lrei(^e Bemerkung com Hutir gleici^fam in parent^efe ein«

gej^obcn jinb ^). tDenn man ane|bte feinen (Erfeernttniffe ber menf(^»

Ii(^en Itatur unb bie UtajimeTi ber £ebensrDeisljeit aus feinen

Romanen aus3iel)en roürbe, |o mürbe |i^ ein umfangrei^eres unb

reichhaltigeres Breoier ergeben,

beutenbere Dichter liefern feönnte,

3ul}eben; j^on einer feiner erftci

als es mancher künftlerifc^ be«

unb gerabe bie „feineren" £cfcr

f(^ö^ten biefen Reichtum an S(^i(feing. Befonbers finb feine Be«

oba^tungen über bie (Eigentüml i^feeiten ber $rauenfeele ^croor»

Huffä^c roar eine feine Unter»

fu^ung über bie Pft)d)oIogie ber „poetif^cn Stauen" ^)
; unb oon

biefen Beobachtungen interefficrcn loicber am meiftcn biejenigcn,

roeli^e er felbft aus bem IDefen i^nnettcns abgeleitet ^atte, unb bic

er befonbers auf Katharina in be ' „Dunklen ^at" unb £ubmilla in

bcn „fjciligen unb Rittern" anifenbet. — (Einige Bcifpiele feien

mitgeteilt:

„Die Stauen finb Deioilnatureit. Sie faffen bas 6an3e nur, inbem fie

nad\ unb nadi ber getrennten Stfiite fi^ bemö^ttgen; fie galten fic^ an

bas Befonbere — unb bes^alb finb

153,1) 3. B. „Baucmfürjt« I, 89, 118,

2) „R^einijc^es 3al)rbuc^" 1841:

bie erjten Spuren ber ftfinftlerijc^en Dertfrbeitung

3. B. „tDenn iljr bie fd)fi(^teme Heftb

iDigt . . . bann toerben fie eu^ ni^t

€u<^ faffen" (S. 134). — „€s ift bas

fjer3 mit bem gansen Sein eines ITIenfp)

infitterlid)keit mit ber DoIIen, unenbli<^

fte^enb als bas eigentli(^e HXuttergeffi^

8) „nooenen* 11, 281.

)ni

ren

fie oft praktifd^er als mir." 8).

, 182, 188, 242, 263, 291, 279, 311, 357.

)te poettfi^en Stauen", ^ier finben fic^

feines Der^altniffes 3U Annette,

il{rer ge^eimften 6ebaniten 3U loe&en

Dieber lieben — aber eine tleigung für

fte, bas f(^dnfte Der^öltnis, loorin ein

en oerbunben fein Itann, bie forgenbe

>n t£iefe i^rer 3nnigfteit unb faft ^ö^et

(S. 136 f.).
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„Aber lUcnfdfcn mit umfojjcnöein (5et{te, tote bcr Kotljorinas »or,

{tnö jung unb alt 3U glei(i)et 3ett; {ie t)aben alle inneren $<i)ä^e unb <5e«

fü!)Ic bes Kinbes, jeinc lebhaften €mpftnbungen unb feine £uit an allen

hröftig geförbten (Erjdjeinungen |i^ gerettet unb 3uglei^ buxä\ 3ntuttion

alle (Erfahrungen bes Alters oortoeg genommen. Sie umfajjen auf einem

StonbpunJttc bas gan3e £eben. Das ijt bas (Beljeimnis bes (Benies."*)

„Die pi)ilojopf)ie einer $tavi ijt — mit toenigen flnsnaljmen ber

männlicheren (Beijter unter iljnen — getäuf({)te ober unbefriebigte Ciebe;

ober es ijt ber DruA bes ITlügigganges iljrer (5efüf}Ie, ber auf iljnen liegt." 2).

5ür all bicjc eingc|(^obcncn Bemerkungen unb |on6erbaren

36een jinb natürli(i) bie tOcrfee ^tan Pauls, bie feinen pjti^o»

Iogi|(^en (Erfeenntnifje Bal3acs^), bas Bu(^ „Ra^el" unb bie Re«

fiejionen ber Jungbeutj^en oon €influfe getDejcn. Bistoeilen begnügt

jid) S^ü&ing mit 3itaten, unb er fütjrt jogar benjclben Hus|pru(^

Roljels in einem einsigen Roman breimal an*).

$(i|ü(ftings Be|d|äftigung mit ber (Bej^id|te unb il)re Ruffo||ung

bilbet, roie j(^on gejagt, bie (Brunblage für bie (EntroiÄlung jeiner

3bcen. tDie er bas f)i[torij^e unb KulturI|i|torij(^e jelbjt in jeinen

Romanen oertoenbet, ijt [pöter 3U betrachten; ^icr i[t 3U fragen,

loeldjer Hrt [eine Huffaffung oon ber (Bejc^ic^te ift. dwax jagt er,

ba^ er eine Hbneigung gegen bie pi)ilojop^ie ber Seit [einer 3ugenb

get)abt ^abc, unb (Boerres, Brentano unb $(i)elling konnten iljn in

Ittün^en ni(i)t fejjeln^); aber bod| tritt 3unäd^[t, unb bejonbcrs im

„Dom 3U Köln", eine romanti[(^ ocrfelärte Huffa[[ung ber (Be[(i)i(^tc

^eroor. — IDenn er jagt: „Die (Be[(i|ic^te i[t bie 'Dar[tenung bes

Kampfes unb bes Sieges ber 3been, bie grofee (Epopöe bes nTen[c^en«

ge[(^le(i)ts, unb barin [ollte keine poe[ie liegen?"^), [0 i[t bies [eine

I)i[tori[ci)e (5runbauffa[[ung für alle Romane; in bie[er [torken Be»

tonung ber 3been in ber (5e[(^id|te i[t — il)m [elbjt üiellei^t un-

beroufet — eine HadjiDirkung ijegels 3U finben. Die einge[treuten

Hn[pielungen auf bie gegenroärtigen Der^ältni[[e unb bie gelegentlich

l)erDortretenbe liberale Kritik in ben l)i[tori[c^en Romanen, in ber

Hrt Sc^loffers, [inb rootjl mel)r eine Konsejjion an bie Sommerungen

jeiner 3eit. 3m allgemeinen i[t bie ®e[(^i(i|te it)m bie „grofec

1) „(Eine bunftlc (Tat", S. 39. «) „(Eine bunftle tCat", S. 142.

') (Er jagt jclbjt bei 3itierung Bal3acs: „Balsac, ber fcinjte aller Be«

obadjter" („Königin ber Hadjt", S. 110). *) „Die ntcnjdien lieben jic^ 3U

»erjcfiicbenen Stunben" im „€rbcn oon f}ornegg", I, 73; I, 285; III, 295.

s) Ccb. I, 89, unb I, 109. «) „Seuer unb Stamme" II, 35; iielje au^
„Die Ritterbürtigen" III, 1 ff.
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£cl)rcrin 6cr IlTen|(^^cit" ^). hierin [(Reibet er [i(^ oom jungen

Üeutj(^Ianb. IDicnbarg ^attc 6as Jprotefticren gegen 5ie ^iftorie"

geprebigt, bas 3n6iDi6uum [tanb tber 6er (Be|(^i(^tc. Sd^ü(feing

kommt 5ur(^ [eine Dorbilöung, im öegenja^ 3U £aube unb (Buporo,

oon 5er (5e|c^i(^te I|er, unb er|t bie

jelbft bie 5rßi^eit als cinfa^e Konje queng. Die (Bef(^idjte roirb eu^

frei ma(^en!"2) (Er kommt bmd^

gebni|[en roie bie IlaturrDi||enj(^aft;

beu)ei|t er in ben „(Beneanomij(^en Briefen" an ber ^anb unsä^liger

(Bej^i(^te le^rt i^n „gan3 oon

bie (Bej(^i(^te 3U benjelben (Er«

gans unabljangig oon Dartoin

Ijeoric. Die (5e|(^id^te fü^rt i^n

(Entroi&Iung bes ^nbioibuums

^ijtorijc^er 3eugni||e bie Dererbungs

auf ben (Entroi&Iungsgebanfeen , bk

3u einem immer freieren, gebilbeter« n 6ef(^öpfe i|t 'für i^n bie 5ol9^

jeiner ^i[torij(^en Hnji^auungen uib loirb bie (Brunblage feiner

liberalen Hnji^ten für alle übrige i ©ebiete. Hber — unb bies

„Aber" i|t bas nie 3U Dergejjenbe {orrefetio jeiner Hnjic^ten — er

ijt über3eugt, ba^ bie (Entroi&lung langjam unb ftetig cor ji(^ ge^t,

an (Beje^e gebunben ijt unb an Craiitionen anknüpft; bes^lb le^nt

er alle Keoolutionen, alles (5eu)alt|pme, Rabikale ah^). ^ier tritt

aljo toieber bas ari[tokrati((:^»kon[erpatioe Clement Ijeroor, bas i^n

tro^ feiner freieren Hnfd^auungen pn Hnnette banb, unb bas bie

Trennung oon Srcili^i^ot^» feinem b<ftcn 3iigehbfreunb, l)erbeifü^rte;

benn biefer fa^ nid}t „bie ^iftorifc^en (Befe^e, rDona(^ bie (Enttoiikluttg

ber Ittenf^ljeit nur fe^r allmä^ic^ unb langfam toeiter f^reitet"*).

Hnbcrfeits aber fü^rt i^n bie ÜbeT3eugung t)on einer ftetigen (Ent=

tDi(klung 3ur Hblefjnung alles befjen, roas erftarrt ift, fi(^ ni(^t

toeiter entmitkelt, unb besljalb ben $ortf(^ritt ber (Befd^i(i)te ^emmt.

Unb hieraus erklärt fi(^ bie faft f( natif(^e S^inbfc^aft bes fonft fo

3urü(fe^altenben, t)erfö^nli(^en UTani es gegen 3tDei So^toren: gegen

bie 3urücfegebliebene toeftfölif^e 5p5alariftokratie unb gegen bie

in Dogmen befangene kat^olif(^e 1 iir(^e. (Er iau(^3t pius IX. 3U,

folange biefer burc^ feine Reform >n mit bem Ja^r^unbert fort=

fc^reitet ^) ; er iDcnbet fid) fpäter do t i^m, loeil er „im tDiberfpruc^

feiner Stellung roiber ben (Beift bes Jo^r^unberts bis in btn

Sijllabus gerät" ß). Deshalb ge^ör: bie Stjmpat^ie bes Katl)oliken

$(^ü(king bem „entlaufenen Iltönc)" £utl)er unb ni^t ber Pra(^t

^) „(Ein Rcbchampf in Slorcns", Drhma
8) t)gl. Befonbcrs „(Eine Römcrfaljrt'', S.

S^ü&ing, „Stciligtat^ unb Sc^.", „DeutjA

„Römcrfa^tt" unb Ztb. 185 ff. «) „Ej^Kg

(Berlin 1854). ^) £eb. I, 110.

260 ff. *) Ceb. I, 136; ogl £. £.

e Runb|(^ou'' 3uni 1910. ^) Sie^c

en unb Ritter" I, 274.
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bcr Hcnailfanccpäpftc, tDcil £utt)cr 6ur(^ 6ic Kraft [eines 6cmüts

(Europa über 6ie mittelalterli(^e (Erftarrung ^intoeggebrac^t l^at^). —
Hbcr $(^ü&ing füfjlt au^, toie bie (Bej^t(^te binbet, roeld^e £a|t |ie

für ben Ha^geborcnen ift unb bejonbers für bie, iDcI(^e burt^ i^ren

Stanb „an ber (Bej(^ic^tc gefe||elt liegen, bie an ber Dcrgangen^cith

feranft jinb" ^), unb ber Ruf: „VOol}l bcm, ber keine (Bejd^id)te Ijotl"»)

fte^rt me^rfad) bei il)m toieber.

(Es i|t eben jc^on ^cn)orgel)obcn toorbcn, toie je^r Sc^ü&ings

Stellung 3ur Religion unb Kirche oon [einer Be[(^öftigung mit ber

©ej(^i(^te abhängig i[t. Seine religiö[en fln[(^auungen bilben bas

interc[[ante[te Kapitel [einer 3been
;

[ie ^aben ]iä\ bis 3U einem regel»

rechten Kampf gegen bie Kirche erhoben, ben er ein[am in [einem

f)eimatlanbe füt/rte, unb ber i^m ben I)afe unb bie Ric^ta^tung

bie[es £anbcs in [oldjem ITtafee eintrug, ba^ [eine IDerfte oon Kir(^e

unb Abel Ijier gan3 unterbrü&t tourbcn, unb ba^ es au(^ ^eute bort

.

no(^ „(Bebilbete" gibt, oor benen bcr Rame S^ü&ing nic^t aus«

ge[pro(^en roerben barf. — Seit ben (Tagen ber Reformation ^at

ber Kal^olisismus [eine rDe^[elDoIl[te 3eit com (Enbe bes 18. 3o^t«

^unberts an bis 3ur Beenbigung bes Kulturkampfes burc^Iebt. Hm
(Enbe bes 18. Ja^r^unberts ^atte ber Rationalismus aud^ auf btn

Katl)oli3ismus eingetoirfet: 1773 rourbe ber 3c[uitenorben auf»

gehoben; in Ö[terrcid) Der[udjte 3^\^^ ^I- [ßi^^ Reformen; bie

pabagogi[d)e (Einroirfeung auf bk „rcligiöjen (ErroeAer" bes RTün[ter«

lanbes i[t [^on angebeutet; [ogar ber (Bebanfee ber £oslö[ung einer

beut[d)en Rationalfeirdje toar 1786 aufgetankt. Dur(^ bie Reoolution

unb Rapoleon erlitt bann bie feat^oIi[^e Kir^e [(^ujere Schlage.

Hber mit ber politi[(^en Reaktion [iegte [ie toiebcr über alle Reform»

oer[u(^e. 3n Deut[djlanb toor bur^ bie Romantik ein oerklarter

Katl)oli3ismus Derbreitet roorben, bod) [onberbarenDei[e ^atte [i^

S(^ü&ing mit bie[er Ridjtung, bie in RTünfter S^lüter oertrat, unb

für bie Brentano ben IlTün(^ener Stubenten oergebli(^ 3U gewinnen

[u(^te*), ni(^t bcfrcunbcn können. Unerbittlich brü&te Rom auf

alle BerDegungsDer[u(^e bes Kat^oli3ismus , unb immer neue (Ein»

[c^nürungsmaferegeln unb Dogmen folgten. Hber Sc^ü&ing i[t 3u

keinem ber Romgegner in ein näheres Der^ältnis getreten, roeber

1) ,£tttf|cr in Rom* unb „(Brofec ntcnj^en". *) „Paul Btott*^or|t' II,

231, Sljnlirfj „Rcrfjt bes Ccbcnbcn" III, 239'40. ") ,Rc(^t bes Cebcnben"

HI, 281. *) Ccb. I, 89; 109.
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äu 6cm Don l!Tün|ter ausgc^cnbcn ^c mcs ^), rtod^ fpäter 3U DöUingcr,

jonbem er l^at jeine Hnjc^auungen |cH) tönbig gewonnen. Seine (Bruno»

on|i(^t gibt er in öen „£ebenserinn< rungen"

:

,. . . mit öcm Kat^on3tsmus toccs bei mir 3U (Enöc. Zdi ftanb nii^t

me^r barin, nur nodi baoor toic ocr einem großartigen unb erhobenen,

ouf ber Bü^ne ber tDeItgef(^tc^te trai irtcn S(^auiptcl, mit Ssenen ooll er»

I)abener poejie, für bie id^ f^toormen tonnte, mit crgreifenben (E^araÄtercn,

mit blenbenbcn preist* unb Sieges« i nb Krönungsjügen — unb bann au^
mit Kerkerbekorationen, HXorbfsenen, ^eiligen S(^eu{alen, blutigen Kata«

ftrop^en, in benen bie ebelften fjelbin ju (Brunbe gingen; unb toenn i(^

au^ ben ett)i{c^en ®e^alt, bie toelt^ {torifc^e (Eulturibee in biejem großen

^ijtorif^en Sc^aujpiel ni^t oerftannte, konnte mir bod^ langft alle p^ilo*

fop^ie nic^t me^r btn Dens ej madina barin plaufibel machen, ben bie

S^aufpicler im Stü* an i^ren 5öbeii Ratten unb regierten. "'').

Dieje 00m alten S(^ü&ing gej^riebpe Hnfi^t gilt allerbings ni(^t

in oollem Umfange für bie frü^e 3eit, auf roeli^e er jie ^ier besteht,

jonbem ^at fi(^ erft na(i) unb na^ nerausgebilbet. (Er roar in einem

toleranten Kat^oliaismus auferjogen iDorben unb [d^reibt bereits 1843

an [eine prote|tanti|(^e Braut:

„$üt bie katl)0lt{^e Religion f^toärme ic^, glaube i^r aber ni^ts

me^r, too jie auft|ört 3um (Befühle 31 rcben unb mi(^ belel|rcn totH; il|re

falf^e Stellung 3um (bebanken unb ©cijte ift, toas fic 3um ^eil gejtürst

^at; i^rc mfitterli(^e ITli|jion bem ^erscn gegenüber ©erbürgt t^r eine

ewige ^err|<]^aft über ein großes Rei^; jie i|t mir babur(^ perjönlii^ un=

entbehrlich." »)

Utit Hnnette oermieb er über religii je Dinge 3U {preisen*); Ca^erg
[oU |i(^ für jeinen orlljobojen Stani punftt oerbürgen, als Si^ü&ing

bie Rebafetion eines 5^eiburger B attes übernehmen kann, aber

Sc^üÄing oerai^tet auf bie Stellutg, unb bie Drofte meife [elbft,

ba^ $(^ü(feing „ni(^t 3ur ^ölfte fo ort^obo£ unb loQal ift, roie ber

gute alte ^err es meint" ^). — Iltc n Kann aI[o für [eine erjte 3eit

jagen: ber Kat^olisismus tuirkt ah (5Iaubensge^alt noc^ auf fein

©emüt; cor allem aber toeife er „öiepoefie bes Kat^oliaismus, bie

in einem Derfenüpftfein mit ber er tfernten Pergangen^eit, in ber

^) S^ü&ing felb|t fagt: „Der ^crme tanismus fei eine Konfequens ber»on

Sürjtenberg gehegten xDiffenjc^aftlic^en mJtl|obe" („Rljeinif^es ^alirbu^" 1840,

S. 158); ogl. (Bu^koto, „Beitrage", S. >XVI: „bie originelle Dogmatik oon

Fjermcs, bie eine eigene S^ule bilbetc uijb fo ausge3ei(^net, ba^ fic Rom t)er=

bieten mußte."

«) £eb. I, 109 f.
8) sie^e £.

3um 1910. *) Ceb. I, 159.

£. S(^ü(Äing, „Deutf^e Runbf^av:'

6) Dt. S^. Br. S. 84, 13. 3uni 1842.
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3mTnanen3 öer 6cjc^ic^te in öicjer Religionsform liegt" ^) , tief au

cmpfinbcn. Hus öicjem (5efül)l gc^t jcine Begcljtcrung für 6ie

DoIIenbung bes Kölner Doms Ijeroor. Unb es ergibt |ic^ au(^ aus

bicjcr Hnjdiauung, toe^e (Elemente bes Katljoliaismus er mit inniger

£iebe in feinen Romanen barftellt: bie Buntfjeit unb pra(^t bes

Kultus, bie Abteien unb Klöfter, bie rounberlit^en Stiftsbamen unb

frcunblic^en geiftlic^en tjerren. Burc^ berartige üarftellungen in

feinen tDerfeen glaubte man eine Be3iel)ung SdjüÄings 3ur Romantik

3u entbeAen, unb befonbers in feinen (5ebid|ten (1846) tritt bies

romantif(^e (Element — nic^t, roic Hnnette irrtümlich glaubte, bas

bemoferatif(^e— Ijeroor; foljeifet es in ben „Dibascalia" (1846; tTr.69),

er fte^e „mit einem 5^6 auf römif(^»mittelalterlichcm Bobcn, mit

bem anberen auf Ijeutigem beutfc^nationalen (Brunb"; aber Rie^l

erkannte fefjr ri(^tig^), ba^ SdjüÄing gan3 feiner Hatur gemäfe am
liebften bei ber „öufeerlidjen Hnfd|aulid|feeit" fteljenbleibe: „er befingt

Dome, aber bie Kirdje ni(^t". Dicfer „Romanti3ismus" Sc^ü&ings

befte^t alfo in einer rein öfttjetifc^en unb Ijiftorifc^cn 5reube an ber

Dergangenljeit ; er 3cigt aber nic^t bie (Bebanfeen unb bie innige

Derfenfeung bes (5emüts, bie toir bei ben tDirWi(^en Romantikern,

bei IDa&enrober unb IToDalis, fo fe^r beiounbem. — Den ^öljepunkt

Don Sc^ü&ings religiöfer Begeifterung unb ber Derquickung romantif(^=

l)iftorif(^er unb mobcmer (Elemente bilbet aber, toie es bas Budj „(Eine

Römerfaljrt" 3eigt, fein Aufenthalt 1847/48 in Rom, wo er bie

grofeen Reformen bes jungen pius IX. kennen lernt, „bie Regungen

ber jungen S^^i^^it, ^i« an öer ^anb pius IX. nod\ f(^üd)tem,

überraf(^t über ben eigenen Sieg in bie ältefte unb ge^eiligtfte Burg

ber Hutorität getreten ift" «). „Das 3beal eines Derljältniffcs 3U)if^en

Surften unb Dolk"*) tritt i^m ^ier oor Hugen, in pius IX. fiel)t er

plö^lid) all feine politif^en unb religiöfen 3beale oerkörpert, er

meint, ber papft fei ber konftitutioncllfte unb liberalfte fjerrfc^er in

(Europa; unb fo l)ält er am 16. Itooember 1847 3ur (Eröffnung ber

römif(^en proDin3ialftönbe im beutfc^en Künftleroerein 3u Rom eine

„tieffinnige unb begeifterte" Rebe ^). (Er glaubte, „in ber Derfö^nung

unb Derbinbung mit ber 3ntelligen3 ber Seit ^at bie Kir^e bie

Hufgäbe i^rer Ijerkunft 3U feigen", i^rc politifc^e IDirkfamkeit bürfe

') ,S(i)Io6 Domcggc" B, III, 13. ^) „Stanfefurtcr Konocrjattonsblatt"

1846, Hr. 47/48. '') „nöxMx^aiixt" , S. 1Z9. ") (EbcnbaS. 151. *)5r.noa&,
„Dcutjdjcs Ccbcn in Rom", Stuttgort unb Berlin 1907, S. 287.
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nur eine jefeunböre jein, t^r prin-tp fei „ari|toferati|(^»TnoTiar(^i|(^"

unb beruhe nii^t ouf „5emolirati|( jer <5lci(^ma(^erct" ^). Hber je^r

|(^nell trat bie (Ernüchterung ein, pius mufete |i(^ 3ur Reaktion

iDcnben, bie 3nteUigen3 ber 3eit tourbe oon ilym unterbrüÄt; bie

3e|uiten \)atUn löngft i^re Cätigfe( it roieber entfaltet, unb na(^ unb

na^ ftomen bie Dogmen oon ber unbefle&ten (Empfängnis Utaria

(1858), (En3tjWifea unb SpIIabus (1864), tDel(^e bie (Erfelarung bes

Kampfes gegen alle mobeme Kiltur, gegen mobeme 3been unb

tCoIerans bebeuteten, unb üor allem bas Dogma ber Unfehlbarkeit

(1870). So |a^ Sd^ü&ing naä) unb nac^ alles 3ufammenbre(^en,

toas er in jeiner 3ugenb3eit im (Entfielen begriffen glaubte, unb

er rourbe bwcä) bicfe CntrotÄlung glei(^ oielen anberen, bcfonbers

ben Deutj(^{iotf)oliken, immer mew na^ linfes gebrangt. IDie früher

oielleidjt £amennais burc^ bie „ffaroles b'un crotjant" (1833), |o

^at jpater |i(^crlid) D. 5^- Strauß auf iljn eingetoirfet^). (Begen t>tn

i>(vp]t jelbjt toagte er |i(^ nidjt 3U loenben; er finbet für pius IX.

immer no(^ milbe IDorte«). Das pojitioe aber, toas i^m bis an

fein £ebensenbe bie Bebeutung ben Kat^oli3ismus ausmad^t, ift bie

„erhabene (Er|(^cinung", bie er in ber (Be|(^i(^te ber Kir(^e fie^t*);

„aber (|o j^lie^t bie S. 61 u. angcfi ^rte Stelle) jeben anberen 3auber,

jebe ntac^t über [ein (Bemüt ^att< bie tDelt ber Dogmen [jdjliefelic^]

für i^n oerloren" ^).

(Er greift aljo in jeinen Kommen ni(^t bie Religion jelbjt an,

Jonbern ausjd^liefeli(^ bie Priejter, bie Diener ber Kir^e unb i^re

„ITlittel 3um 3uje(fe" joioie ben Aberglauben unb bie äußeren

Sormen, bur(^ roelt^e bie £e^re oer mjtaltct mar. Sd^on im „Bauern»

fürjt" toar auf bie Denoeltli^ mg ber Ritterorben ^ingeroiejen

tDorben^); bie IDanblung £ut^er; ijt gan3 auf bem (Brunbmotio

aufgebaut, ba% ber beutj^e Rio ic^ bur^ bas entartete £eben ber

©eijtlic^feeit in Rom 3U bem loc^ren (Behalt ber Religion geführt

toirb; er finbet, too^er bas „etäjenbe XDort" feommen mufe, um
„hm toten (El)rijtus roieber 3U erne&en: aus bem 6emüt"^). IDie

£utl)er buxdi bie (Entartung ber K r(^e jeine Rettung, jo finbet bur(^

jie ber Bij^of oon Sebenjtein in )em Roman „Die ^eiligen unb bie

») „Römcrfa^tt-, S. 225 ff. «)

„^cbroifc^c Dolfesfagcn, aus bcncn ber

8) „Dcr|(^Ittttgenc tOcgc* B. IV
II, 190. ^) „Sc^Ioö Domcggc« B. III

') ,£utl|cr in Rom" II, 292.

tEcL

)gl. 3- B. „Qcirigen unb Rittet" II, 149:

! »^öpfungsberic^t ber Bibel gctocbt ift*.

, Kap. 41. *) „Rec^t bes Ccbenben"

S. 13. «) „Bauemfürft" I, S. 295 ff.
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Ritter" feinen Untergang; er, 6er in 6er Kird^e 6ie groge (Einheit

für alle gefun6en glaubt^), 6er „6ie (Ceilna{)me 6er Hationen an

6em unangetaftet bleiben6en ITtad)t3entrum" (6em päpfttum) iDollte"),

kann 6as Dogma 6er Unfe^Ibarfteit md)t billigen, un6 6ies Dogma
fotoie 6ie betrügerifc^en tlTanipuIationen 6er Priejter, 6te 5ä^<^ung

Don Dokumenten un6 Reliquien, führen il)n 6em IDa^njinn 3U. ^ier

^at S(^ü(king 6ie (Beftalt 6es Bijc^ofs oon Ketteier, 6ie i^m sum
i)orbil6 6iente, je^r i6ealifiert; in IDirklid|keit toar Ketteier oiel

ort^o6o^er gefinnt un6 beugte {i^ jc^lie^lic^ 6em Papfte, aber

S(^ü&ing ^at 6ie|er 6eftalt, loie ic^ glaube, auc^ einige 3üge aus

6em £eben 6es Bijd^ofs fjefele oon Rottenburg gegeben. Der 6cn Bi|<^of

umgebcn6e Kreis, in 6em |ic^ 6ie <5räfin (Euftoc^ium = f)al)n»fja^n

befin6et, ijt als politijc^ l^armlos un6 geijtig unbe6euten6 ge3eic^net.

3n 6ie|em Roman bringt Sc^ücking eine eigenartige Rntit()e|e oor;

er [teilt 6ie alten, oon iljm jo gern ge|^il6erten ari|tokrati|(^en, fein

gcbil6eten, toleranten 6ei[tlid)cn , 6ic mit H6el un6 Bil6ung 3U-

fammengingen, 6en „Kötterfö^nen", öcn loillenlofen, aus 6em nie6ereTi

Dolkc ftammen6en Dienern 6er Kirche, gegenüber, 6enen ie6cs ÜTittel

rec^t i\t, 6er Kirche 3u 6ienen, 6ie füllen, 6ag 6ie 3n6ioi6ualitat

6er feineren (Elemente ausgejtogen tDer6en müfje un6 6ie Kir^e fi(^

entiDe6cr für ein Bün6nis mit 6em Höel o6er mit 6en Hrbeitem 3U

entf(^ci6en ^abc^). — Diejer Kampf gegen 6ic Priejtcr mar nid^t

neu, bejonbers ©u^koro ^atte in „Rta^a 6uru", „tDallQ", „Uriel

flkojta" un6 cor allem im „Sauberer oon Rom" 6ies Cljema immer

rDic6er oariicrt; er Ijattc jdjon in „Xtlalia (Buru" (1838) 6ie Parallele

3iDifdjcn £amaismus un6 d)ri|tlid)=kat{)oli|(^cm Kirc^entum ge3ogen,

6ic S(^ü(king oiel jpäter in 6cm Roman „Seltjame Brü6er" oon

einem 3n6ienfor|(^er bel)an6cln läfet. Robert (Sifekc I)attc 1850 in

„nio6eme Citancn" 6en f)el6en 6er 6eutj(^kat^olijc^en (Bemein6c

beitreten la||cn, für 6ie Sd)ü&ing offenbar loenig 3ntcre||e 3eigte,

roiciDO^l er mit (E6uar6 Duller, einem ibrer Sü^^er, 6e|fen ^iftorijdje

IDcrkc er j^ä^tc un6 benu^te, befreunbet roar. Den Kampf gegen

6ie 3ejuiten im Roman t)atte in 5rankreic^ Sue im „(Eroigen 3u6en"

encrgijc^ aufgenommen; un6 roic bei i^m, |o jteljen bei S(^ü(king

bisroeilen 6ie 3ntriganten mit 6cn Jcjuiten in Derbinbung. So i[t

tEonbem in 6en „Ritterbürtigen" oon 6en 3üngem £oi)olas er3ogen

;

') .fjeiligen unb Ritter" II, 250 f. ^) (Ebenbo III, S. 4. "0 »fjetligcn

unb Ritter* II, 201.
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ober [o je^r Sc^ü&ing 6ic (BejcIIjd aft 3e|u ocrurtcilt ') , erklärt er

öod) aüä) obiefttio 5ie Itottoenöig leit t^rer (Erf(^einung ^). — Von

öen Konflikten, toelc^e |i(^ aus 6tn (Etnrtdjtungen 5cr ftat^oIi|(^en

Kirche ergeben, ^atte $(^ü(feing \ä\ on in ben früljeren Romanen 5ie

Derberblic^feeit ber Sc^toeigepflic^t bes priefters über bas Bei<^t=

gel)eimnis im „$ol)n bes Pollies" unb in ber „Sp^inj" beljanbelt,

unb bis in jeine legten IDerfee, bijonbers in „Ittärtijrer ober Der»

bredjer" (1884) benu^t er bics ITotiü. — Bereits im „Sdjiofe

Domegge" ^atte er auf bie allgen einen Schaben bes Kat^olisismus

3iemli(^ f(^arf ljingen)iefen^); äbe bie Romane „£ut^er in Rom"
unb „Die ^eiligen unb Ritter" rc erben 3U einem förmlichen Hnti»

lijllabus. fjier be&t er mit ung imö^nli(^er Heftigkeit alle Der»

irrungen unb Sünben bes Kat^oIi3

ben bie Dogmen auf bie HTen|(^«rt bringen, ben Drudi, ben bie

Kirche auf bie (Beifter ausübt, unb

smus auf; er f^ilbert btn S^uä^,

bekämpft bie 3nquifition*), hm
XDunber» unb Reliquienkult, ben iTTiprauc^ bes Peterspfennigs ^).

IDö^renb im „£ut^er" bie (Ent|te|lung ber Religion toa^renb ber

Renaif|ance3eit bargeftellt roirb, 3eigt Sc^ücking in ben „Reuigen unb

Rittern", roie „bie Ktr(^engefe^e bin (Ein3elnen in Konflikte mit ben

(Belegen ber roa^ren Sittlichkeit britigen" ^). Die 5oIgen bes 3ölibats,

ber Unmöglichkeit ber (Et)ejc^eibuni bes Dogmas ber Unfehlbarkeit,

bes Bcic^tge^eimni||cs, bes kirchlichen <Einflu||es auf ben Hbel roerben

Dorgefü^rt; er loill beroeijen, ba^ Ik Opfer, toelc^c bie Dogmen unb

bie UTaferegeln ber Kirche forbem,

jie bringen. — Itac^ Beenbigung

oerjö^nlic^er gcjinnt in „(Brofee RT^nf^en" (1884). (Er gibt ^ier bie

Reformgebanken £eos X. toieber

gebrauche Jollen grofee (Bebanken

größer finb als ber Itu^en, ben

bes Kulturkampfes ift Sc^ücking

an bie Stelle kleinlicher Kult»

:eten ; bie geijtli^e ^errj^aft [oll

in eine geijtige umgeroanbelt tDenben. Hber auc^ £eos X. Kraft

töirb burc^ bie 3ntrigen ber oeraommenen (Beiftli^keit gebrochen.

Cro^ feiner freien Hnj^auunjen unb ber Itteinung, ba^ „bie

£ö|ung unb Befreiung üon ben Ur^lic^en Dogmen bie eigentli^e

*) 3. B. „^eiligen unö Rittet* II, W. 2) ,£ut^cr in Rom" III, 159.

„Reuigen unb Ritter" I, 114. ») „SAloB Domegge* B. I, S. 94; III, S. 76.

*) „Euttjer" I, 233; II, 61; II, 258; III, 158; „QeUigcn unö Ritter* I, 152.

ß) „Cutlicr* II, 255; I, 116; „Qciligm unb Ritter* 1, 119; I, 125; ogL au^
bie ausgejponnene (Epifobe ber Reliqui^nfälfc^ung in „Ijeiligen unb Ritter".

«) „f^eiligcn unb Ritter" I, 152.

pintl)us, Die Hontane Centn S^ü&ings.
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Signatur unjercr 3cit jci" ^)

,
^ält $(^ü(feing aber immer an bem

(Brunbgebanfeen fejt, bafe „ber transsenbentale (Bloube einmal ein

Bebürfnis ber ntenfc^ennatur fei" ^), ba^ aljo bcr ItTcnjc^ bie Religion

nic^t cntbeljren könne.

tDä^renb Sd^ü&ing bie (Erfüllung [einer religiöjen 3been nii^t

erlebte, oerroirfelic^ten fi(^ bo^ bie politijc^en Hoffnungen jeincr

3ugenb. (Er eraö^lt, in [einem (Eltern^auje ifob^ eine Hbneigung

gegen bie Politik gel)err[(^t, unb obrool)! man 3U ^nnooer gehörte,

I)abe man [ic^ boc^ nur als Deut[d)e gefül)lt^); bie[e (Empfinbung

bleibt in i^m immer Dorl)err[(^enb. Seine er[ten politi[(^en Hn*

regungen cerbanfet er ber £efetüre IDalter Scotts, „be[[en (5ebanfeen=

roelt unb Hn[(^auung benn auc^ ni(^t oerfe^len konnte, be[timmenb

auf mi^ 3U roirfeen", oon if)m Ijabe er bcn kon[erDatiüen ©runbsug,

bcn Sinn für bas (Beworbene, eine Hrt tortji[ti[(^er (Be[innung *). —
tEro^ ber politi[(^ [o erregten 3eit [pielt 3unäd|[t bie Politik für i^n

nur eine geringe Rolle; no(^ 1843 empfinbet er „für politi[(^e Cages»

öcrpltni[[e bie ganse (Blei^gültigkeit, roelc^e für einen poeten an»

[tönbig i[t"^). IDieiDo^l er oon (Bu^om [e^r ge[c^ä^t tDurbe unb

bie U)m oon bie[em angebotene Rebaktion bes „tEelegrapl)en" (1840)

i^m eine einfluferei^e £aufbal)n eröffnet ptte, leljnt er bies Hngebot

bo^ ab, roeil ber „tEelegrap^' 3u „ultraliberal" [ei*). Hu(^ in

[einen „®ebi(^ten" i[t, toie [c^on ge[agt, roenig Polili[d)es 3U finben.

Xla^ Stzilttit rufenbe Cöne [^lögt er ^ö(^[tens in ben (Bebic^ten

„Sturm unb Drang", „Der Di(^ter=König", „Hn £otl)ar" unb im

„5riebens[aal 3u llTün[ter" an, ber aber [(^on im „llTaleri[(^en unb

romanti[(^en IDe[tfalen" ]hl}t, al[o 3U einer 3eit ent[tanben i[t, in

ber aud^ Sr^i^igratl) no(^ gan3 unpoliti[(^ loar. 3n ben [e^r

kräftig oorgetragenen „£anbsknec^tsliebern" tabelt er u)ie [o oft

in ben Romanen bcr na(^[ten Ja^re bie Sc^toft^en, bie er im

(E^arakter ber Deut[c^en überl)aupt [ieljt^). /

J) „Qciltgcn unb Ritter" IV, 253. «) (Ebcnba IV, 67. ») Ccb. I, 63 f.

*) £cb. I, 23 f.; ba (ßu^ftoto cm grimmiger fjaHer bcs tCon)smiis war (3. B.

„Beiträge* 285, 342), ftonnte eine roirftlid) engere 5ifcunbj(^aft mit i^m nic^t

entjteljen. "*) Ste^e öen Huffa^ non £. £. S(f|ü&ing, „ß- 5'^«iK9^<rtl} unb

£. Sc^ü&ing" in bcr „Deutjc^cn Runbf(^au" 3uni 1910. «) Dr. S(^. Br. S. 8.

'') Der pon Sditoab, („H. oon Dro|tc unb £coin S^ü&ing", »Die Srau"

3uni 1910) ocrfu<^te IladjtDcis, bie 6cbi^te feien boät politifc^, i|t ni^t iti(^»

faltig; benn aus bcn bort aufgeführten (Bcbidjtcn „3n Unftel" unb „3n ITtonbs

Uc" ift Itcine politif^e tEcnbcns 3U crjeF)cn; für bie Stimmung bcr beigefügten

(EoIeribgcsÜberfe^ung, bie er fogar 3ujammen mit bem ortljobojcn S^Iüter ab*
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$(^on öcm (Eri(^cincn 6er „öicbic^tc", bic ja faft alle cor 1845

«ntjtanben jinb, machte \iäi aber ein neuer politij^er (Einfluß auf

4t)n geltenb ; biejer ergab |i(^ aus feiner Ittitarbeit an ber liberalen

,,Hugsburgcr Hllgemeinen 3eitung" unb oor allem aus bem Dcrfee^r

mit bem (Etjefrebafetcur ©ujtaD Kolb, bem bebeutcnbjten 3ournali[ten

^er oieraiger Jatjre^), ber S(^ü(flings „BliA ins £eben unb jeinen

politi|(^en Se^reis unenbli^ enDiiterte" ^). Kolb unb ber national»

<)konom £ift „toirfiten um |o menr auf feine Hnfdjauungen ein, ha

|ie fo 3iemlt(^ com jelben politipcn (Erebo toaren — im (Brunbe,

Iro^ allem liberalen Porkämpfertums, confcroatiüe ttaturen, lebenbiger

t)on bem nationalen (Einl)eitsgebanien als oon bem 5rei^eitsgeban6en

öur^glü^t unb Beibe roo^l au^ U > ftillen Glaubens, ba^ bie ntenf(^=

Ijeit nur burt^ bie geiftige Hriftolratie toeiter kommt" ^). So tritt

je^t ber (Einljeitsgebanlie , ber \a fc^on feit 3ttl)r3e^nten bie ebleren

<5eifter unter ben Deutfi^en une mübli^ beroegte, in ben öorber=

grunb feines politif(^en Denkens. "Dann erfolgt bie fc^on erroöljnte

Trennung oon Sißi^iQ^at^, bie teis aus perfönli(^en (Brünben, teils

bur(^ S^ciKsrot^s Rabifealismus

fjerbft 1845 ift S(^ü(king an ber

oeranlafet rourbe*). Seit bem

Kölnifc^en Seitung" tötig, toelc^c

-biefelbe Richtung roie bie „Hllgc meine Leitung" pflegte. Hls Be=

ri^terftatter ber „Kölntf(^cn Leitung" ift er 1846 in Paris, too er

nod^ „ein Romantiker, ein 6efü^lspolitiker, ein (S^ibelline" ^) voax.

Unb bies blieb er auc^ roö^renb feiles römif(^en Hufent^lts, roö^renb

Neffen fi(^ i^m bie Politik fo enc mit religiöfen 3been oerknüpfte;

Sreiligrat^ f)atte i^m gef(^rieben : „werbe roenigftens fo reoolutionar

TDie ber Papft" «). 3n Rom finb f ir il)n bie Politiker pabre Dentura

unb b'Hseglio oon (Einflufe '). (Er
|
teilt pius ben abfoluten Jjerrf^em,

ien „lebenbigen Hnai^ronismen" als Beifpiel fjin; er lernt einen

„fein Dolk fi^rittioeife 3ur Srei^iit unb Selbftregterung füljrenben

I}errf(^er unb ein oon Dankbarkeit glü^enbes Dolk" kennen^) unb
meint, ber Klerus muffe bas beut (^e t)olk baran erinnern, ba^ es

«inig fein muffe unb einen Kaif T brauche, „bas toäre eine 3bee,

bett

tofetc aicl|c £€b. 1 , 109), i|t Sc^ü&ing
<s 'H)m ^tcr auf ben poctifd^cn, md|t

1) ügl. CEb. £jet)k
, „Die angcmcii^

2) Ccb. II, 16. ^) übmba II,

xafi) unb S(^ü(fetng*, „DcutJ(^e Runbjrfi

«) Sie^c £. £. Sc^üdttng, „Deutf^e

218 ff. 8) „RöntcrfaliTt«, S. 151.

luc^ md|t DcrantroortIt(^ 3U machen, 6a

tcnbensiöfen (Behalt anJiant.

Seitung" 1798—1898, ITtünc^en o. 3.

7. *) Stelle £. £. Sc^ü&tng, „Sretitg»

[u" 3unt 1910. 6) £eb. II, 134.

lunbjc^au" 1910. ') Zth. II, S. 179 ff.
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eine polittft, au befolgen für bie römi|d)e (Euric"^). Dicje ettoas

pl)anta|ti|c^cn poIitijd)en (Beöanfeen fül)rt er in rul)igerer, realijier»

barerer 5orm in 6er Sdjrift „f)einri(^ oon (Bagem" (1849) aus. (Er

fie^t in 6agern, 6em präjibenten bes S^anfefurter Parlaments, bin

tCrager feiner eigenen politif^en (Bebanken. Sc^ü&ing ijt |i^ barüber

War, ba^ ein neues einiges Reid^ mit preufeen an bcr Spi^e er*

fte^en mufe, unb er toeife rool)I, ba^ bies ber ftatf)oIi|(^en Partei

ni^t angeneljm ift, „bie eigentli^ nod) immer auf bem Stanbpunfet

jtel)t, ben jie im Jaljre 1618 beim Beginn bes Dreifeigiäf)rigen

Krieges einnaljm"; aber er ift noc^ ber Hnjic^t, ba^ Öfterrei^ in

bicfcs neue beutf^e Rei(^ einbeaogen roerben mü||e^). Hu(^ ber

(5ebanke einer (Trennung oon Kirche unb Staat felingt an, ber geroi^

Don £amennais ueranlafet toar. IDie j(^on in ber „Römerfa^rt'V

|o gibt $(^ü(feing au(^ l)ier feiner Hbneigung gegen bie rabiftale

Demokratie flusbruA. — Bis 3u jeinem (Enbe ijt er bei biefen

®runbanfi(^ten, bie alfo um 1850 ausgebilbet toaren, geblieben.

Da^er klingen bie 5orberung eines einigen beut|(^cn Reiches

mit preufeen an ber Spi^c, bie Hbneigung gegen allen Rabikalismus^

ein gemäßigter, burd) bie (Erfal)rung ber ©ef(^i(^te geregelter £iberalis*

mus immer toieber aus [einen näd)ften Romanen „(Ein $ot)n bes

Dolfees" unb oor allem aus bem „Bauernfürjten" Ijeroor. $(i|0tt

im „Schloß am Rteer" (1843) roar ber (Bebanke an Deutf(^Ianbs

künftige (Bröfee unb fogar ber einer beut|(^en S^o^e aufgetaucht^).

Hber ni^t bie Sürjten können bieje neue Blüte Deutf(^lanbs fd^affen

;

benn $(^ü(king ijt baoon überaeugt, „ba^ i>iß (Enttoi&lung ber 3eit

bie RTac^t bes ^crr|d)crtums gebrochen tjabe" *), unb |o kommen in

feinen IDerken felbft bie liberalen 5ürf*ß"> ^^^ JoJ^P^ II- unb bcr

Bauemfürjt, nic^t 3u iljrem 3iele ^). — Hber er u)ill ba3u beitragen,

ben politi|(^en ITiebcrgang feines Daterlanbes 3U Ijemmen; er toill

') „Römerfafjrt", S. 230.

2) ©ans Dculfdjlonb inhIu|iDC ©Iterrctd) btlbct bas Dcutjdie Rct^, ber

Kaijcr oon ®|terret(f| crl|ölt ben Hamen Kaijer oon Deutf(^Ianb. Dies Dcutj<^e

Rci^ serföllt in sroei ^eile: 1. ©jterrei^ mit eigener Derfajiung; 2. bas XDejt»

ttiii, an bcjjen Spi^c pteufeen, bcjjen König, König ber Preußen; gemeinjdjaft»

lü^es Hei^sgerid)t. Kaifer unb ö{terrei(^tf(i)er Hei^stag, König unb Itlein:=

beutfc^er Hei^stag |c^en aus oier gleidjcn tCetlen eine Unionskammer in

Hegensburg sujammen u|ro. („£)etnrid| o. ©agem", S. 152 ff.)

3) „Sdjiofe am lUcer" II, S. 8 ff.; S. 254 f. *) „Soljn bes Domes",

Sdjlu^ortc bcr stoeiten Abteilung bes erften Banbes. ^) „Bauemfürjt" I,

63 ff.; II, 266 f.
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hwcä) jcinc Romane in Dcut[(^ anö, mk Utaffimo ö'H3cgIio in

3talicn, „Patriotismus unb tEatk aft ftärlicn", unb öcs^alb [c^rcibt

er ben „Böucmfür|lcn", toie er iit bem üortoort bicfes Romans, bas

b'Hseglio gctoibmet ift, ausführt. 3n bicjcm üortoort roenbct er |ic^

gegen Hbjolutismus unb Rabifeaismus; er oergleii^t Preußen mit

piemont unb jagt, Deutfc^Ianb utb Jtalien jeien bur(^ ein gemein«

fames $(^i(fe|al oerfenüpft, 3talim jei $(i)önl)eit, Deut|d|lanb ber

<Bebanfee Derliel)en. Der fd}n)ar3( £)offmann, eine Hjauptgejtalt bcs

„Bauernfürjten", tjat einen Derf i||ungscnttDurf bei jidj, ber jdjon

fajt alles enttjält, „toonac^, leiber to^ immer oergebens, bie (Ein!)eits=

je^njud)t bes beut|(^en Dolkes rirgt^^); unb bas Bu^ [erliefet mit

ben oer^eifeungsoollen tDorten: „(Ergib bi(^ in bein $Äi&|oI unb

tröfte bid) mit bem (Bebanften, bafe bie 3eit ni(^t me^r fern jein

'kann, wo au(^ ein Königreich 3at)ern mebiatijiert toirb unb ein=

t)erleibt einem einsigen Reiche beitjc^er Ration, über bcf|en Rta(^t

unb (Bröfee all bie UngeredjtiglK it , ber IDortbrudj unb bas (Elenb

biejer 3eit in Dergeljcn^eit jinker " ^). — Hu(^ in ben Romanen ber

folgenben 3al)r3el)nte finben fira ^äufig berartige politifc^e Be=

merfeungen unb Disfeujlionen. (Dft kommen preu^enfreunblic^e Bc=

merfeungen oor^); aber bie jd)l!(^ten (Eigenj(^aften ber Deut[(^cn,

pebanterei, S^lenbrian, 3ankjud^ , (Eigenbröbelei roerben gegeißelt*);

ber Rabifealismus unb jpäter bie Sosialbemoferatie toerben bekämpft.

RTit el)rli(^er 5reube fielet $(^ü* ng j^liefeli^ bie (Erfüllung feiner

politij^en IDünj(^e, unb aud\ fir ben Krieg 1870/71 finbet er in

ben Romanen ber jiebsiger Ja^r: begctjterte tDorte.

3uglci^ mit ben politij^en 3been ^tten fic^ au(^ Sc^ü&ings

3been auf ben üer|(j^iebenen J03 alen (Bebieten ^erangebilbet ; bie

politi|(^en roaren ^aupt|ä(^lid} in t^eoretifc^en Schriften unb in ben

Romanen ber früheren Seit ent^c Iten, bie |03ialen finben ji(^ in allen

Romanen oon ben erjten bis 3U ben legten oerjtreut; unb au(^ ^ier

bleiben im allgemeinen jeine 103t xlen (Brunbanjd^auungen immer bie

glei(^en. Der (Brunbgebanfee feiter Schriften lautet, toie er felb[t

fagt: „(Emansipation bes Rtenjc^ in im allgemeinen unb ber 5^öuen

insbejonbere oon ben S^lfcl" jene Hnj(^auungen unb £ebensoerplt=

ni||c, bie bas ^nbioibuum in [einem Selbjtbeftimmungsrec^t be=

1) „Bauernfürit" II, 224 f.
«) Sd|Iu§tDortc bcs 3n)citcn Banbes.

3) Bejonbcrs in „Paul Bron&^oi if. *) 3. B. „Bauernfürit" I, 352 f.,

370; II, 389; „©üntlicr" I, 72; ,£ut^(r" II, 54.
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|d|rönken un6 es ^inöem, |i^ feiner Itatur gemäfe 3U cd|tcm ITTenl^en«

tum 3u cntroiÄcIn '). Dies (Eljema 3cigt ol)ne roeitercs, roic er oott

öen jungbeutjc^en (Eenöenaen beeinflußt mar. Rhtx roenn er auc^

6en Jungöeutjdjen, insbejonbere 6u^äoid unb £aube, bis 3U einem

geroilfen ®rabe nat)e|tanb, toenn er aud) bie (Benialität ber (Beorge

Sanb ernannte unb oereljrte, |o Ijielt i{)n boc^ jetn I)i|torij^er Sinn^

feine feonfcroatiD»ariftolirotifc^e Anlage oon jeber Betonung irgenb»

einer rabiftalen J03ialen 3btt fem. Der f03iale Rabilialismus bcs

jungen Dcutfdjianb I)atte fid| \a überfjaupt balb gemäßigt. tEi)pij(^

für biefe (Erf(^einung ift £aube, bejfen roirrem rabiftalcn Sturmbu4

„Die Poeten" (1833) im Jatjre 1838 bie oiel gemäßigteren „Krieger"

gefolgt toaren; I)ierin fpri^t er oon „ebleren Demokraten, bie tDot|l

nid^t alle Unterft^iebe auf{)eben, fonbern fie nur auf richtigere Unter»

f^eibungsmerfemale grünben unb bie Hus|i(i|t auf einftige oöllige

Ausgleichung eröffnen toollen. Sie glauben an ein 3uftünftig flußerjtes

ber mcnf^Iic^en Cioilifation". Hfjnlic^ ift au(^ SdjüÄings ITteinung^

unb bas inittel, biefes „flußerfte ber menf(^Ii(^en (Einilijation" 3U

errci^en, ift für i^n in allen feinen IDerfeen ein einheitliches; es ift

bie Bilbung. So laßt er in ben „Derfc^Iungenen IDegen" bcn gelben

{jugo, ber im Derlaufe biefes Romans oon einem unge3ügelten „Sot)n

ber IDilbnis" aus Hmerifea 3U einem ^armonifcfien tttenfc^en ^eran»

gebilbet roirb, fagen:

,3<^ bin Demokrat, tocnn Demokrat jetn Ijeifet, bie £jerrjd|aft 6cr

£)umanttät crjtrcbcn, Sujtönbc iDoIIen, in öencn jeber jeincr cigcntli^cn

Ilatur treu jein kann, unb feine Kräfte oollaus o^ne Ejemmniffe burc^

Dogmen, Dorurtljcile , unberechtigte Dor3üge bcs einen cor bcm anbern

entroitkcln barf. Aber ic^ glaube wirklich, ba% nic^t 3^r allgemeines

Stimmrecht bit XDelt ba^in bringt, fonbern nur bie BÜbung, unb oon toem

foll bie Bilbung ausgel)en; ©er foll iljr flpoftel, iljr (Eräger fein, tocnn ni(^t

bie flriftofacatie bes ©eiftesT'^).

Diefer Sa^ gibt feur3 3ufammengefaßt Sc^ücfeings etl)if(^»f03iale

Hnfc^auungen roieber.

S(^on im „So^n bes Dolftes" kommt er 3U bem Refultat, ba^

man toeber burc^ bie S^^]^^^t "oc^ burc^ bas Dolfe 3um cnblic^en

3iel kommen könnte^), alfo roeber bur^ Rabiftalismus, no^ bur(^

bie Reaktion. Hud) nidjt in ber unbebingten f)errf(^aft ber 3n«

biDibualität, roie bie 5riit)romantik unb bas junge Deutferlaub in

') Dgl. Königs £iteroturgefdji(f|te 2« II, 466; „'(ßegenroart" 1874, Hr. 37/38.

,Derfd|Iungcne TDcge" III, 41. ') „Sotjn bes Dolkes" II, 404 ff.
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jeinen erjtcn Jo^ren, un6 ebenfo m(^t in 5cr Hrbeit, rote jpütcr

flucrba(^ unb 5rci)t<i9*)/ \inbei e bas erlöfenbc UToment, fonbcm

fein £ieblingsgc6anfec i|t bic ^crrj^oft ber 6ct|tesarifto&ratte. ITtit

bcm Problem ber Bilbung unb be (5ei[tesari[toferatte glaubt er bie

josialen 5^09^" überhaupt unb be onbers bie i^m |o na^e Itegenbe

Hbelsfrage löjen 3U können. ITTaT oergegentoärtige |id| no^ einmol

Sc^ücftings Stellung aum Hbel: (E ftonb bur(^ Herkunft roie burc^

inneres IDejen bem Hbel na^e, o^ne 5U i^m 3U gehören; er be«

oorsugt in jeinen Romanen aufec rorbentltc^ bie perjonen* aus ben

flbelsftreijen ; er liebt bie tDelt ttt Hriftoftraten toie auc^ bie ber

Künjtler, roeil er ba Ittenf^en o^ni : eigentli^en Beruf f(^ilbem feonn,

bie [tets 3eit 3U iifxtt Husbilbund unb 3U 6efprö(^en ^aben. (Er

glaubt al|o, bofe ber Hbel roirfelfa Berechtigung 3ur Sü^rerjc^oft

bes Dolfees liaht. Hber um fo größer ift nun [eine (Enttauj^ung

unb fein (Brimm, toenn er ben 3irü(fegebliebenen, ungebilbeten, in

Vorurteilen befangenen Hbel feine« ^eimatlanbes fie^t. (Er fanb ba

bie jc^limmjten Beifpiele oon Unfei Itur unb fa^ oor allem, loie oer»

ni(^tenb biefc Hbelstoelt auf feine 5ri unbin Hnnette getoirfet ^attc ^). —
Daijer roill Si^ü&ing ben (Bebur lsabel bur^ einen Hbel ber 3n»

telligen3 erfe^en, 3U bem allerbing; — unb bas ift eine für S^üÄing
(^araftteriftif^e Konseffion — bo^ ber 6eburtsabel oor allem pro»

beftiniert erf^eint, in ben aber au ^ gebilbete Bürgerli^e als gleich«

berechtigt aufgenommen toerben nüffen. Der (5ebanfee, ba^ „am
(Enbe bo^ bie Hriftoliratie bes (leiftes bie tDelt regiert"^), fee^rt

Don ben „Rittcrbürtigen" (1848) bis 3um „Re(^t bes £ebenben"

(1880) un3äpge ITtale roieber*).

£eiber liegen über bie (Entroii &lung ber Begriffe „Bilbung" unb

„(Beiftcsariftoferatie", bie in ber £teratur bes 19. Ja^r^unberts eine

fo grofee Rolle fpielen, no(ä^ feeini Unterfu(^ungen oor. KlopftoÄs

„(Bele^rtenrepublife" Rann nit^t ah bie erftc fijftemotif^e 3ufammen=

faffung biefer 3been gelten, ba fid feine Republili ja nur auf Dieter

^) Huerba^ befonbcts im „£anb^(^s am R^ctn* (1869); 5r«i?to9 iti »Soll

unb ftabm" (1855).

^) ügl. feine flnf(^auungcn barubei

unb in ber (EJ^araftterijtift Cubmillas in

3) „Die Ejeiligcn unb Ritter' II, 9

*) Bcfonbers „Ritterbürtigcn* A. I

ber Xladit', S. 277/78. ,ücrf(^Iungcnc

£cbcnben' II, 223; III, 222.

im „£ebensbilb*, „Ccbensertnnerungen*

ben »fjciligcn unb Rittern*.

ebenfo £eb. II, 17.

Kap. 9, 14, 15; II, S. 205/9. .Königin

CDege' B. I, S. 100, 257. ,Re<^t bes
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unb (Belcl)rtc crftrccftt. Deutlich ausgcfüf)rt ftnbcn ji(^ ötcjc (5cbankcn

crft bei Stiller in bcn Briefen „Über bie ölt^cttj^c (Er3iel)ung bcs

ITTcn|c^cn", roierool)! ^ier bic Begriffe bes S^önen unb H|tt)etijc^en

an Stelle bes [pöteren Begriffes „Bilbung" |tel)en '). Diel me^r als

$cf)illers Hnjdjauung l|at aber |id)erlid) (Boctt)es Bilbungsibeal, loic

es im „IDilI)eIm ITtei|ter" ausgebilbet ift, auf S^üÄing geroirkt, —
man bcnfee cor allem an bie Beoorsugung ber Abels» unb Künltler»

fereije unb an bie (Bcjprä(f|e über Bilbung. Das (5oetl)e»$(^iIler|(^e

3beal Derjud)ten 3uerit bie Homantifter in IDirfeli^feeit um3u|e^en;

Ijäufig roirb es in iljren Sdjriften betjanbelt, unb es [ollte feinen

I)öd)|ten Husbru* in Arnims „Kronenroäc^tern" finben, bie in bem

Sa^e gipfeln jollten, „ba^ bie Krone üeulfd^Iaubs fortan nur no^
geiftig 3U erringen jei" ^). 3n ben jpäteren 3at)r3et)nten toirb bann

bas Bilbungsibeal oftmals polemijierenb in Hntit^eje 3U ben 3u=

ftänben ber Hrijtoferatic geje^t, jo bejonbers in ben Homanen
(Bu^feotDs ^) unb Spielljagens. Hber au(^ bie Hrijtoferatic [elbjt fjatte

jid} mit ber Hbelsfrage be|d|äftigt; roäfjrenb $ouque noc^ blinb ben

(Beburlsabcl preift unb für bie (Bröfin ^af)ns^al)n nur bas arijtos

ferati|(^e UTilieu romanfö^ig ift, gab es boä) f(^on in ber erften

Ijälfte bes 3al)r!)unberts eine flbelsoereinigung , ber oud) £aperg
anget)örte, roeld|e eine Reorganifation bes Hbels ^erbeifütjren loollte.

3ulius Don Do§ Ijatte ben cerliommenen (Dffi3iersabel 3U Hnfang

bes 3fl^i>^iiTiberts realiftif(^ freimütig bargeftellt *) , unb Stemberg

ma(^t im „Paul" (1845) ben emftfjaftcn Derfuc^, für eine Reform

bes Hbels 3U roirften. Hud) Stemberg ]aij, roie Sd|ü(feing, im „üolh"

feeine Hblöfung für bie Hriftoferatie — er fd)ilbert bas Dolfe fogar

tenbensiös entftellt —
,
fonbem er roill, ba^ ber „Hbel einem großen

gemeinfamen Sioecfe perfonline 3ntereffen unterorbnen ... in bem

flnf(^lu§ an bie Sadie bes ®emeinu)oI)Is" feine Bebeutung jucken

mufe^). S(^ü(feings erfte Bemühungen in ben „Ritterbürtigen" (1846)

faUen 3eitlid| 3roijd)en „Paul" unb bie „Ritter com (Beift" (1850/51\

in benen (Bu^feoto bas Problem ber (Beiftesariftoferatic auf feine

IDeife me^r tl)eoretif(^ als prafetifc^ löft; jeboc^ finben fi^ 3n)if(^cn

(Bu^feotDs unb S(i)ü(feings 3beal nur roenige Berül)rungspunfete.

') Dgl. bejonbers Sähularausgabe XII, S. 119/20. ^) $iel|e £). mielfte,

„Der beutft^e Romon bcs 19. 3al)r!junberts'', 3. Auflage, Berlin 1898, S. 62.

^) Buii in feinen t^coretifd|en S(^riften : „Denn roas i6\ am itärftfien

fjaiic, i|t bie flrilto&rotie" („Beiträge" S. LXIX). *) Über 3ulius von Do 6
bi« arbeit oon 3of}. fjolfn, Berlin 1910. ^) „Paul" I, 321.
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TDä^renb jic^ (Bu^feon) unb $picl{)(igen rec^t partcnf(^ in itjren ^a§

^egcn bie Hriftoferatie oerranntenJ kann Sd^ü&tng jagen, „mir i|t

nur bie Hrijtoferatie oer^afet, i(^ bei^be nur bie, roeli^e bie (Earicatur

bellen, was |ie |ein jollte, i|t — oer edjten, ber 6ei|tesari|toferatie,

o^ne rt)el(^e bie tDelt ni^t tDeitlr kommt" ^j. 5ür $(^ü(feing i|t

bas Problem eben me^r ein innerid^es, unb toa^renb bie S^^Q^ ^^
<5ei|tesari|toferatie in leinen erjten

bürtigen" unb ber „Königin ber

]o3ioIen Problemen eng oerfenüpft

et^i|(^en: bie ^armoni|c^e Bilbung

Sinne ijt bas 3beal |einer Hri|tofer( tie. Unb |o kann er |ogar |agen:

„tDolIt it)r bie S^^^i^^i^ bringen.

Romanen, toie in ben „Ritter»

na(i^t", no^ mit ben politi|(^«

i|t, toirb |ie |pater 3U einer rein

bes 3nbioibuums im 6oet^e|(^en

üergefet nic^t, ba^ i^re ITä^r=

mutter bie Bilbung i|t." „(Ein gIai|bensIo|er, aber gebilbeter IITen|(^

jte^t (Bott nä^er als ber ro^e, ber noll Glaubens ilt."^)

XDie jc^on angebeutet, bient S p&ing bas Problem ber Bilbung

ni(^t nur 3ur £ö|ung ber flbelsfrtge, fonbem es bebeutet für i^n

bie £ö|ung ber |03ial=et^i|(^en S^igen überhaupt; er brüdftt bies

programmat,i|(^ |o aus: „Die Hu gäbe unjerer Seit i|t bk oöllige

Befreiung oom Mittelalter unb ber Lebensformen, in benen ber i^m

«igentümlii^e (5ei|t |i(^ ausprägt. Die Hufgabe bes (Eitt3elnen in

biejer Seit i|t: bie|elbe Befreiung n |i(^ jelber 3U errei(i)en. Die|c

Befreiung i|t ouf bem tDeg ber Bilbung, bes ©ebanfeens 3U ju^en."^)

Hber eine all3u grofee intellektuelle Derfeinerung i|t 3U oermeiben,

unb bes^alb fä^rt er an biefer Stille fort : „in ber Zat unb Bxhtxt

aber liegt er|t ber Dolle 5rieben, oie Harmonie mit uns jelbjt, bie

3ufriebenl)eit in un|erem Dajein —jbas 6lü(fe!" — So lö|t |i(J^ i^m

bie S^^Q^ ttfl<^ bem men|(^li(^en (llücfe, bie i^n nac^ bem Dorbilbe

ber ©eorge Sanb unb ber (Bräfii Qa^n=I)aI)n immer toieber be=

fc^äftigte.

Sc^üÄing finbet in ber £ö|uig alkr Probleme eine mittlere

£inie : Die ^aufig aufgeworfene 5 ^gc, ob bas 6lü& in einem tat»

froren, auf fe|te Siele geri^tetrn £eben ober in einem me^r

quieti|ti|i^=geniefeenben Dajein berul e, roirb im „gelben ber Sufeunft",

in ber „IlTalerin", in „$(^lo& D)megge" burä^ bie ridjtige Der«

dnigung beiber Richtungen gelö|t4, unb bie l)öd^|te Der|(^mel3ung

beiber jtellt ber Künjtler bar. S()ü(feing roenbet |i(^ 3n)ar gegen

1) £€b. I, 24. 2) ^cutlier" , B5.

3) „S(^Io6 Dorneggc" B. I, 198.

II, 160; „malcrtn" B. I, 1. Kap.

III, im Bu(^ 5ric&ri{^s II.

*) 3. B. „^elb ber Sufeunft" I, 94 f.
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6as übertriebene (Befü^lsleben bcr (Empfinbjamfteit im 18. Ja^r-

^unöert, be[on6ers in öen nooellen „£a Sltwc", „Das Cunnsimnter"

unö im „So^n 6es Dolftcs" ^); aber 60^ glaubt er, 6afj bie cin|eit!ge

geiftige Husbilbung erjt burd^ bas jtarhc (Befühl ber £{ebe |i^ 3um
(BIü* fteigert, unb bies tE^ema fü^rt er in ben „Der|(^Iungenen

IDegen" unb im „Sc^Iofe Üomegge" aus. Das 3beal einer tDelt«

anfc^auung ijt i^m bie Derjdjmelsung bes Hltertums mit bem
C^rijtentum"). üiejes Suchen ber iftittellinie bringt if)n |(^on früf^

ju einer geroijjen Rejignation, bas (5IÜÄ „liegt in ber Kraft in uns,

uns bej^rönfeen 3U können, in unjerem Derlongen unb in unjerem

Denken" ^) ; unb bal)er empfinbcn am meijten bie Itotroenbigfeeit ber

Bejc^rönfeung unb bes Deraii^ts bie satjlrei^en ^iftorifc^en Perjonen,

bie ein tragijt^es (5e|(^i(fe crleiben: 3o|ep^ II., (Bünt^er von S(^u)ar3-

bürg, ber „So^n eines berühmten ntannes", £ubn)ig XVII. unb be»

jonbers ber einjam nad) (Bröfee jtrebenbe £eo X. in „(Brofee lUenjc^en"

:

„es i[t bem $terblt(^en ni(^t gegeben, grofe 3U jein, jo lafet au^ uns

bas ©Iü(fe ber Kleinen genießen"*).

Hm ärgften oerfe^It crjc^eint S(^ü&ing bie (Er3ie^ung ber S^ou,

unb bes^alb nimmt in feinen Romanen neben ber Hbelsfrage bie

Srauenfrage einen jeljr breiten Raum ein. Run ^atte bie Iiterari|(^c

Be^anblung ber Stauenfrage beim Auftreten Si^üÄings jc^on eine

lange tCrabition. (Erjt toar bas Rlac^ttoeib ber (Benieperiobe auf»

getauft, bann kamen bie (Emansipationsibeen ber älteren Romantiker,

beren Stauen bieje 3been in bie Cat umje^ten. Die Vermittlung

ber romanti|(^en 3been auf bas junge Deut|<^Ianb gej^a^ bur(^

Ra^el Dam^ogen unb Bettina Brentano; ba3u toar au(^ no{^ ein

mäd^tiger Hnftofe aus 5rfl"^reic^ bur^ ben Saint»$imonismus ge»

kommen, ber |(^on auf Ra^el getoirkt ^atte unb au^ für (Beorge

Sanb Don entjd^eibenbem (Einfluß loar. Run hxa^ in ben brei^iger

3a^ren ein roa^rer Sturm Don <Eman3ipationsgebanken los, beren

eigenartiges Denkmal in Deutfi^Ianb bie D)erke ber 3un9^ßut|(^en

aus ben breifeiger 3öl)ren bilben*^). — Seiner gan3en jc^on aus»

fü^rli(^ barge[tellten Hnlage nac^ mufete Sc^ü&ing bie (Emansipation

bes 5l^i|(^es unb ber Sinne tDiberjtreben ; eine „£ucinbe" toar i^m

1) 3. B. ,So^n 6cs Domes" I, 31; I, 300 ff. ^) Befonbcrs »(Broße

mcnlt^en" III, 5 f. ^) „Schloß Domcggc" B. IV, 198; |(i|on im „Staats«

ge^imnis'. *) .©tofee lUenfi^cn* III, 256. "*) flusfüfjrlt(^ ^anbclt

barfibei (E. Bergmann, „Die etl)if^en Probleme in ben 3ugenb|(^riften ber

3ttngbcutf<^en', Dijj. feipjig 1906.
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ebcnjo frcmb mic eine „VOallri" ober Raubes „poetett", beren „eigent«

li(^e Seele bie (Erotik" i|t »). Selbft b e «ebanlien bes Buches „Ra^el",

bas HIejanber oon ^umbolbt als „ Ju^ ber Bücher" prcift, unb bas

auf bie HTönner ber breifeiger 3a^r(

3bcen (Beorgc Sanbs finben |i^ bei|$(^ü(feing nur je^r abgejc^toac^t

roiebcr. Seiner ttatur roar alles „iln[töfeige" fremb, unb \o ift bie

Darfteilung ber (Erotik bei i^m je^r ja^m, \a, jeine Siguren seigen

bur(^ biefe Surü&^altung oft eine Kälte, bie fie jteif unb ^öliem

er|(^einen läfet. (Er toollte eben nu 5^^^^^^^ ^«s 3nbii>ibuunis oon

ben S^II^I" ^^r Porurteile unb faljc |en (Ersie^ung ; er folgte Ra^el

bis 3U i^rem Husfpruc^ : „5rei fein kann nichts anberes ^eifeen, als

jeiner innerjten ttatur |kIaoij(^ folg en 3U bürfen" ^) ; aber barüber

f)inaus ging er ni(^t. Die (Eman3ip itionsberoegung l^attt [i^ bann

in Deut|(^Ianb in 3tDei Kii^tungen gcfpalten, bie eine roirb bur(^

bie (Bröfin ^al)n»{)a^n ocrtreten, als ber „geistige (Epikureismus einer

na(^ neuen Sdjönl^eiten lüjtemen Hiiltokratie", bie anbere burd| bie

ttac^folger bes jungen Deutjc^Ianbs, i tsbejonbere burc^ S^uni) teroalb

als bie „praktijc^e tttenfc^enfreunbli ^kcit einer naä^ neuen |ittli(^en

3bealen [trebenben Demokratie"^). Hus bem bisher (Gejagten ge^t

oon jelbjt ^eroor, ba^ S(^ü(king 3i)i|(^en biejen beiben Richtungen

fte^t. (Er bcpit alfo jeine oermiteinbe SteUung au(^ in ber Be=

^anblung ber S^öucnfrage bei. 3n ar löfet er jeine ©ejtalten teils

unbeiDufet kinbli(^, teils benjufet oft rec^t cmansipatorij^e ^ebavktn

äufeern*); er 3itiert ^äufig Husjprü^c (Beorge Sanbs ^) unb roenbet

ji(^ nte^rfac^ gegen bie puppenhaften ober bie opferjelig jic^ ^in=

gebenben Stauen ®) joioie gegen bje (Er3ie^ung „in faljc^en Dor=

jtellungen" '). Hber jein oemtittelnber Stanbpunkt tritt 3. B. im

1) t). Ej. £)Oubcn, £aubes jämtlic^c Ilcrfec (£cip3tg, JicIJc), I, S. IV.

*) Dgl. bantit „Dcrfc^Iungcnc tDcgc" B. III, S. 41.

3) R. irr. Itlctjer, Die öculjc^c Gtctitut bes 19. 3al}r^unbcrts3, S. 215.

*) »Die Rittcrbürtigcn" A. III , 190, .Königin ber Ilac^t*, S. 39, ,So^n
bes üol&es* I, 38 f., 41—42; im ,Baucinfür|t* 3renc unb Ulrike, befonbets

Scptimonie im »Staatsgeheimnis", Konjtan^ in ben „t)er|d}Iungene IDegcn', unb
flnna=(Eugenie in ,$d|Io6 ©omegge", bie

ITTenj(^ 3U fein, B. III, S. 56 ff.; (Eorr^bina im
,J)eiIigen unb Rittern".

^) 3. B. „Srauen unb Rätfcl" II, 6^,
„Königin ber Rac^t", S. 237.

«) „Baucrnfarft", „Rtarketenberin", jHctiengefenfc^aft" II, 65.

') ,Sd|Io6 Dornegge" B. II, 170 ff.;

Itooellen" V, 63.

Ibel unb Rei^tum abwirft, um nur

£utl}cr*, 3ujtine in ben

152; ,QcIb ber Suftunft" II, 167;

,€rbftreit" in ,©ef. (Er3ä^Iungen unb



— 76 —
„(Erben üon f^orncgg" Ijeroor, ©enn er eine burc^ [c^toeres Sc^iÄjal

gereifte S^fl" |a9C" löfet : „Das Hauptergebnis ijt bei mir bie Über»

3eugung, bafe unjere 3eit . . . bod) am bebeutungsDoIIften für bie

5rauen ift. Sie löfet ben ntönnern bod) it)ren (EI)arafeter unb btn

üölfeern if)re Sitten. Hber ben S^^^uen |d)afft jie bie Sitten um
unb Dcränbcrt allmäljlic^ il)re gan3e Stellung"^); öann fäljrt jie

aber fort, bie S^^uen bürften nicf)t tro^ig kämpfen, fonbem frei«

XDillig muffe itjncn bie IDelt il)re Stellung einräumen, bann könnten

fie roieber itjre Hufgäbe erfüllen, „fanft fein unb 3U gefallen — aud)

bei ber Hrbeit". So ift alfo Sd)ü(feings Huffaffung oon ber S^au
unb bie Aufgabe, bie er i^r 3uu)ei|t, I)0(^ unb oorneljm''). 3u

biefem 3beal toar er rootjl baburd) gekommen, ba^ brei eble Stauen

na(^einanber ben roidjtigften pia^ in feinem £eben eingenommen

Ijatten : feine Ittutter, Hnnette oon Drofte unb £uife oon (Sali. Diel

£iebe Ijatte er oon biefen Stauen erfal)ren, unb fo ftel)t benn für

il)n über aller (Eman3ipation bie reine unb eble ITeigung ber t)er3en.

Hlle kühlen unb eman3ipierten Stauen in feinen Romanen finben

f(^liefelic^ i^r (Blücfe in ber (E^e, fo eifrig fie fic^ au^ gegen bie

£iebe gcroeljrt Ijaben^).

IDie für bie Hriftokratie unb für bie 5^öuen finbet Sd)ü(feing

aud| für bas „üolk" ein 3beal: ben Bauernftanb, ben er roie

3mmermann mit Dorliebe ben oerborbenen Suftönben ber 3eit

gegenüberftellt. flllcrbings toar in IDcftfalen ber Bauer unüerborben,

rei(^ unb in uralten lErabitionen erioadjfen, roie kaum in einer

anbercn beutfdjen £anbfd|aft, unb fo oerglei^t itjn Sd)ü(king oft

mit ben Hriftokratcn*). I)ie Bauern, bie aus itjrem Boben geriffen

roerben, finb bei i^m unglü(klid|c ITTenfc^en; fie geraten in eine

Derbre(^erifd)e £aufbaF)n unb geljen 3ugrunbe, toic £ambert im

„Sol)n bes Dolkes", ober feljnen fic^ roieber ins alte Ztb^n 3urü(k,

') „(Erbe Don I}ornegg" II, 175.

2) DgL 5ic (Epifobc „Die brci Srcier" int „Baucrnfürjt*, II. Bb. Die Stau
Dertritt ©emüt unb poejte im Ccben: „Redjt bes Cebenbcn" I, 192.

3) 3n „Sauittna" (jpäter genannt „(Ein Rebekampf in 5Ioren3"), 1852, toirb

ein Rebekantpf 3tDij(f|en Sonittna unb ttopolcone bargcjtellt über bie S^^asc, ob

bas männlidie ober roeiblidie ©ejdiledjt bas bejjere jei; Soujti^o ojirb 3tDor

beficgt, aber jie bejiegt bur(^ it)re £tebe iljren (öegncr, ber jagt: „tDer einmal

füllte, toas bie £iebe eines tOeibes ijt, ber 3icl)t iljre Unocrnunft ber XDebljeit

aller ÜTänner cor."

*) 3. B. „Ritterbürtigen" A. I, 181; B. III, 162 f.; „Seltfamc Brübcr" II, 40.
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iDie Ulrid) im „StaotsgeljciTnnis". sfeüÄing glaubt, am Bauerntum

follc bas Dolfe 001t 6en großen

unö in bcm Coaft 6cs Barons
ftönne öie Kultur gcjunöcn, bes^alb

Stäbtcn aufs £an6 gc3ogen tocrben ^

im „Kc^t bcs £cbenöen", 6cn man Sdjü&ings Ccjtamcnt nennen

könnte, fagt er, 6a§ bie alten roeftfi [li|d)en (Eigenjd}aften, ein „Reft

bcs alten blül)enben fjeibelanbes" fir bie mobemcn HTenjd)cn „bas

Überlebenbe aus bcr Dergangcnljeit' bleiben müljen^).

Hus bem bisher (5e[agten erg bt [ic^ Sc^üdfetngs Stellung 3u

ben übrigen |o3ialen Problemen ber l(BegeniDart. (Er ift feein S^ßunb

ber mobemen inbuftriellen Untemeimungen , toas befonbers feine

Cenbensromane 3eigen ^)
; bod) urteilt er ni(^t |o einfeitig j^arf toie

3mmermann. Dafe er bie Soaialbemtferatie ablehnt, ift fc^on gefagt;

er fearifeiert fie in bcr HodcIIc „Bruberpfli(^t'"*). tDic Stemberg

feinem „Paul" als UTotto Doranfc% : „Z^h^ uns alle eblen Kräfte

unferes ©elftes unb ^cr3ens antoenbm, um ber tr)rannifd)en Hta(^t

bcs (Bolbcs entgegen 3U roirfeen", fd feämpft au^ $d)ü&ing gegen

ben lTtifebrau(^ bcs angel)äuftcn Retc tums^). 3n „$(^lo§ Dornegge"

toill (TtjcDaubun, 3U bcffen üorbilbjcr eine ber befeanntcften curo=

päif(^en $inan3gröfeen benu^t tjat, foie IDelt mit (Belb unterjochen^

um „bie gefittcte unb (^riftli(^e tdeltorbnung baburc^ aufrecht 3U

erhalten"; als er aber ficljt, ba^ (BWb bies nid)t oermag, bcfc^liefet

er feinen Reidjtum feünftig für bk ibee bcs Dölfeerfriebens 3U üer=

roenben, eine 2bte, in bcren DertDirfelic^ung au<^ £co X. in „(5ro§c

UTenfdien" feine ©röfee 3eigen wllV). — Sd)ü(feings Dorliebc für

bie lOelt bcs Hbels unb bas ^äufig oon it)m gebrauste Ittotio bcs

(Erbftreites um ein Urajorat bringt^ es mit fi^ , ba^ oiel über bk
Berechtigung bes alten S^i^öalrDcfeis unb ber 5iößi^ommiffe ge=

fpro^cn loirb; Sc^ücfeing ocrfeennt qie aus bicfen (Einrichtungen ent=

fpringcnbcn UTipanbe ni^t, feine 4bcr3eugung oon bcm IDcrt bcr

5amilie unb ber mit Bctoufetfcin f ortgcpflan3tcn Hriftoferatie Idfet

il)n jcboc^ nic^t ba3u feommen, gci en biefe 3uftanbe cmftlic^ vox=

3uge^cn'). Unentfc^ieben ift auci| fenc Stellung 3um Duell, bas in

feinen Romanen eine gro^e Rolle f;ielt. ©egen bas (Bef(^iDorencn=

1) Bcjonbcrs „Scltjantc Brübcr" II, 7. 2) „Rcd|t öcs £cbcn6cn" III, 179.

) „CEinc Hcticngclcnf^aft" I, 168 f. (i abriften Jcicn Ruinen oljnc CBcj(^t(^tc),

II, 230. „(Ein £)elb bcr Sufeunft" I, 120; I

*) ügl. oud) „Rcdit bcs tihenben' I, 4;

16, 45. (Der Reid|tum fei gefrorene Poe ic.) ^) „(Bro^e Rlcnjc^en" I, 228
'') Dgl. bcjonbcrs bie IIodcIIc „Der 1 ämon".

, 24. „öcj^tDorencn" 1, 157; II, 321.

II, 188. 5) ^j^ei5 5er Sufeunft" I,
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9cri(^t, öas öcm Hngcftlagtcn eine unerhörte Qual unb Demütigung

ocrurfo^t, roenöct er |i^ in 6en „(5e|(^tDorenen", ebenjo in 6er

„R^fiöcr Burg". Über jeinen Stanbpunfet 3u 6en J03iolen Problemen,

bic |i(^ ous bem Kott)oIi3ismus ergeben, ift jdjon gcipro(^en roorben. —
tDie er in ben früheren Romanen gegen bie Serjplitterung , ben

Bureauferatismus, bie Kleinjtaaterci ber Deut|(^en Ijäufig \iö) ausläßt,

|o tabelt er in ben jpöteren bie Unrutje, ©berflä(^li(^feeit unb ^alb=

bilbung ber neuen 3eit\).

$(^ü&ing !)atte eine grünblid)e pl)iIojopl)if(^c unb naturmiffen»

fdjoftli^e Bilbung nid)t geno||en ^), unb jo überlädt er ji(^ gern bem

freien Spiel feiner jpeftulatioen ptjantajie. — flnjpielungcn auf ben

Danoinismus unb btn bie Seit nad^ 1850 bel)crr|(^enbcn DtaterialiS'

mus finben jic^ gclcgentli^ ; bie öererbungstfjeorie, bie er in [einen

„(5eneanomi|d^en Briefen" ausfüljrlid) beljanbelt fjat, tritt in ben

Romanen nur roenig ^eroor ^). 3m allgemeinen klingt in S^ü&ings
IDerfeen eine ettoas rejigniert pej|imi|ti|d|e Stimmung an, bejonbers

in ben eingef^obenen Bemerkungen bes Autors unb in ben Reben

ber tragi[(^en per[onen
;
^ier ^at bie burc^ Bijron, £enau unb f)eine

Ijcroorgcrufene ITtobc bes tDeltfc^merjes unb jpöter bie allgemeine

pejjimijtijc^e Stimmung in ber 3tDeiten Jjölfte bes 3a^r^unberts auf

ben ITtann, ber nie ein IDerfe in fid) ausreifen lajjen burfte, getoirfet.

Den pejfimismus Sc^openljauers enoö^nt er f)äufig, iebo(^ meift

oble^nenb*). — Huf Sd|üÄings ftritijc^e Hn[i(^ten über literari|(^e

Sragcn kann l)ier nic^t eingegangen roerben, ba ^ier3u eine aus»

füljrlidje Unterjud|ung [einer [e^r 3a^lrei(^en ftriti[(^en Huf[ä^e nötig

iDöre 5). (Einige in [einen Romanen ausge[pro(^ene Urteile über bie

Di(^tfeun[t [inb an oerfc^iebene Stellen bie[er Hrbeit oerteilt. (Ein

3ei(^en [einer ungcrDÖf)nli(^cn Belc[en{)eit [inb bie 3a{)lreid|en 3itate,

bie er in bie Romane — oft re^t loillfeürli^ — ein[treut ober als

Btotto t)or bie ein3elnen Bücher unb Kapitel [e^t. Bettt) paoli, mit

ber er in lebljaftem BriefrDcd^[cl [tanb, nannte er, na(^ Hnnettens

€ob, „bie größte aller lebenben Dichterinnen, roelc^c Deut[(^lanb

1) 3. B. »Rec^t bes £cbcttben" I, Iff.; II, 188. „Scitfamc Brüöer" I, 2 f.

„(Brofee ITtcn|(^cn" III, 134. ^ £cb. 1, 111 jprt(f|t er von [einer „jo bilettantcn=

I)aft gcrDonnencn Bilbung". •^) 3n ben „Ritterbürtigcn", B. III, 115 ijt ein

<5c[pröc^ über Dererbung I}in3ugeffigt, tocldies in A fcljit. *) „(Er3ä^Iungen

unb Itooellcn" IV, 117; ,t)er[(^Iungene tDege" B. III, 49; „Sc^Iofe Domegge"
B. II, 26. 5) (Eine Difjertation über bicjc Itritijrfien auflöse ift in nXunftcr

3U crtDottcn.
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jc^t bcji^t" 1). — Scl)r J)äufig roirb

Kunjt gcjpro^en, für bic $(^ü(feing

in öer i^m bic XDcrfte ber Hcnai||a

ftanben. Befonbers bcmerfecnstDert

£ut^cr unb Raffad in „£ut^cr in

folgenber Hntit^ejc finbcn: £ut^cr

Kunft, ober jic nü^t uns nichts",

uns ein (E^rijtentuni, bas unjcre Ki

3n bem Roman „Ret^t unb tiebe"

aufbau bcs ^eibclberger S^Iofjes b

*) „Seucr unb Stamme" II, 40.

8) „Re(^t unb £tcbc", S. 68.

O

n feinen Romanen über bilbenbc

elbjt ein feines Urteil Ijaite, unb

ce unb ber Hntilte am ^öc^ften

inb bie Kun|tgejprö(^c 3tDi[d^en

om", bie il)ren (Bipfelpunfet in

gt: „tEut (E^rijtentum in (Eure

orauf Raffael ertoibert: „(Bebt

\t in fi^ aufnehmen kann!" 2)

irb jogar j(^on über ben Iteu«

ftutiert«).

,£utljcr in Rom" II, 62.



V. Die UmtDcIt.

A. Das ^iftorif^e unb Kultur^iftorif^c.

IDenn man es unternimmt, 6te I)i|torif(^en Romane eines Hutors

3u unter|u(^en, bejjen Hnfänge ettoa com 3öt)re 1820 bis 3ur Ittitte 6es

3a{)rl)un6crts liegen, |o i|t nottoenbigertoeile oon tDalter Scott aus-

3uget)en. Um jo meljr Ijat bies 3u ge|(^et)en in einer Hbl)an6Iung

über einen S^rift|teIIer roie Sc^ü&ing, ber roieberljolt ^eroor^ebt,

U)ie er unter bem (Einfluß bes Schotten jte^t ^), für ben bie £eWüre

Scotts im (EItern^au[c ber tieffte CinbruA [einer Jugenb ift^), unb

ber oIs Jüngling beim t)erla||en jeiner fjeimat ein Bilb bes ocr*

eljrtcn ITtannes mitnimmt^).

Dur^ bie Romantik voax bas 3ntereffe an l)i|tori|(^er 5or|(^ung

neu erroe&t toorben. Dies 3ntere||e fteigerte fid|, roie (Bu^Roto

jagt*), na^ Hapoleons Untergang, unb „|o entftanb bie l)iftori|(^e

Romantik, beren großer Hpojtel IDalter Scott rourbe"^). Der un^^

geheure (Einfluß Scotts läfet |i(^ 3unäd)|t in ber Romanprobufetion

felbfl oerfolgen. Hnfangs tritt er, toenn au^ nur fditoad), |o bo&i

beutli(^ erkennbar bei tEromli^, oan ber Delbe unb Spinblcr auf^

tiefer gef)t er in t)auffs „£id|ten|tein" ^), unb jogar beim altemben

Cie(k jinb Spuren 3U erkennen'); am klarften unb j^önften aber

ijt er bei Retjfues, Hlejis, König ausgeprägt. Jeboc^ ebenjo beutli(^

3eigt fi^ bk Bebeutung Scotts in ber kritiji^en Hnerkennung biejer

3eit; man leje bas Dorroort 3U fjauffs „£i^ten|tein", ^auffs

„Ski33en" ^), fllejis' Hufjä^e in ben „tDiener 3al)rbüd|ern" (1821),

1) Bcfonöcrs Ccb. I, 23 ff. ^) Dr. Sc^. Br. S. 34. «) Zeh. l, 87.

*) (Bupoto, „Beiträge" I, 304 f.
^) (Ebcnba. «) Dgl. ITT. Drcj^cr, „Die

(Huellcn 3U f^auffs Ci^tcnjtctn", Cctp3tg 1905. ') Dgl. K. TDcngcr, „Jjiitorijc^e

Romane beutfi^er Rotnantiftcr', Bern 1905. «) XDertte, Ijerausgegeben oon
Stern VI , S. 205.
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bic 3a^Irci(^cn Hufecrungcn feines*). Baljac nennt i^n in [einer

knappen (T^arafeterijtift „ce trouoeiir mobeme"^), unb ebenfo erWört

i^n 5rßi)tog für btn „üater bes mobernen Romons^). Die über=

mäßige Dere^rung unb Ita^a^munc Scotts gab jogar 3U parobi[ti|(^en

XDerltcn flnlafe, roic 3U Spinbiers X ooelle „Der grofee Unbekannte'' *}

unb sunt S(^Iufe von HIeps' „tDallabnror". Selbft (Buporo, ber

tiefen (BroII gegen bie tonji[ti[^=ftubaU[ti|(^e (brunbjtimmung Scotts

I)egt, erkennt bo(^ j(^on oor 1840 bie grofee Bebeutung bes Schotten

für bie 3eitgenö|[i|(^e probuktion an; aber er roenbet |i(^ f)eftig

gegen bie Derflac^ung unb Hufeerlic^keit ber nat^a^menben IDerke^).

(Ebenjo empört [i(^ lUarggraff, ber „Sdiilbknappt" bes jungen

Deut[(^Ianb in [einer fa[t t)erge[[enpn originell rä[onierenben Schrift

„Deut[(^Ianbs iüng[te £iteratur» unb Kulturepod^e" (£eip3ig 1839,

S. 184) bagegen, bofe burd) Scott „bie £iteraturen aller Dölker eine

tätige 5öbrik[tätte, ein tTtan(^e[tei unb ((Er») Bamten^Clberfelb ber

Romanfabrikation" rourben.

IDenn au(^ Scotts (Einfluß auf bie beut[(^e Romantik nur gering

u)ar^), |o i[t [eine Bebeutung fit bie fran3ö[i[c^e Romantik, auf

^ugo, Dumas, bt Digniij, tUMmee^ Stenb^al, ben jungen Balsac

um [0 größer. Daburd) roirkte Scott bann loieber auf bem Um«
tDege über S^önkreid) auf Deu :j(^Ianb ; unb bie[er fran3ö[ij(^e

(Einfluß gilt natürlid) be[onbers für einen mit ber fran3ö[i[^en

Literatur [0 »ertrauten Utann roie S(^ü(king.

(Es ergebt [i(^ nun bie S^age 3[t an Scott alles originell ober

[tanb aud) er unter frembem (Einfluß? — (Es i[t ermie[en, ba^ Scott,

bas ItXitglieb ber „(5erman class" i t ©jforb, burc^ Bürgers Bailaben,

ben „(Bö^", „Die Räuber" unb bur^ bie auf biefen IDerken fufeenben

Ritter« unb Räuberromane beeiniufet rourbe^), unb ba^ hieraus

1) $icf|c „Briefe aus Berlin", 16. Ttärs (Ausgabe oon (Eljter VII, 576);
„Retfebilber, Die norbjee" 1826 (III, lli); (Engltj^e Sragmcnte IV ((Elfter III,

445, befonbers 448 ff).

2) ^(Dcuores compRtes", Paris 18^2, Bb. I, S. 1. ^) 5rei|tag, „®ef.
XDerfte" ^ XVI, 220. *) In ber „penjiope", tEa[rf|enbu<^ auf 1824.

8) (Bu^&otD, „Beiträge" I, 319, 343.

beut[d)cr Romantifter", Bem 1905.

') Dgl. bie fc^on jitiertcn S(^riftei oon tDengcr unb Dref(^er, femer
Seiger, „Die beutj^c Citeratur in (Engl< nb am S(^Iuf[c bes 18. unb im crftcn

Diertcl bes 19. 3a:^rljunbcrts" in ben

gef^idlte", Bb. I, fjeft II, S. 239 ff.; au^
Pint^us, Die Romone £e»in S^fic&ings.

Stubien für oergleic^enbe £tterotur=

„mont!}It| rcöien)", 3uK 1902, S. 200ff.

6
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3um Ccil Scotts Dorlicbe für graujigc unb abcntcuerlid^c Situationen

3U crftlörcn ijt. Dicjelben (Elemente Ijatten aber au(^ auf 6ie

Romantife geroirfet. (Bemeinjame (Eigentümlidjfeeiten bes englij(^en

Hutors unb ber beutjc^en Romantiker jinb aljo bas l)ijtorij(^e 3ntere||e

mit nationaler Begeijterung unb bie Dorliebe für abenteuerliche

RTotioe. Scott braute nun als neue, jpötcr noc^ ausfüt)rli(^er 3U

betrac^tenbe f^fetoren l)in3u: bie heimatliche £ofealifierung , bie

realijtifd|e Sd|tlberung ber feulturl)i|torijd^en (Ein3el^eiten, bie breit*

ausgeführten (Epijoben, eine fajt 3ur UTanie geworbene Hrt ber

Kompo[ition unb *Dar|tellungstc(^nift.

Hbcr au^ ein (Element, roelc^es bei Scott jtarfe 3urü(fetrat, ftam

in bie beutfc^e I)i|tori|(^e (Er3ä{)lung: bie 3bee. Die im Roman
j(^on in ber 3rDeiten f)älfte bes a(^t3el)nten 3al)Yl)unberts oor^anbenen

unb burd} bie Romantife nod| ausgebilbeten (Elemente bes p^ilo»

|opl)i|d)en, bes Reflefetierenben, bes (Eman3ipatortj^en l)atten bas

iunge Deutjdjlanb unb bie jpäteren Hutoren in il)re tDcrlie auf«

genommen, unb jo gingen bieje (Elemente benn au(^ in ben Ijiftorij^en

Roman über. Der alte Ciecfe ^atte in feinen hoDellcn für bieje

Reflexionen bas Dorbilb abgegeben i), unb bie 5orberung ber 3bit

im Roman toirb allmäl)li(^ jo jtarli, ba^ pru^ in jeinen „Kleinen

S^riften 3ur politift unb £iteratur" ^), als er in bie bamals lebhaft

bisfeutierte S^^ge über bie Berechtigung bes l)ijtorijc^en Romans
eingreift, ausbrücfelici) bie 3b^t als £ebensclement für ben ^ijtorijc^en

Roman forbert. (Es joll aljo ni^t nur ein Bilb ber (5ejd|ic^te ge»

geben rocrben, roie Scott es bargejiellt liattt, Jonbern es roirb auc^

bie Klarlegung bes Sinns ber (Bejdjic^te geforbert. Dies Bejtreben

fü^rt bann jpäter 3um IjijtorijcJ^en 3beenroman hti 5i«"3ßl unb

Robenberg.

IDie jc^on bie allgemeine Überjic^t über Sdjücfeings IDerfee ergab,

pflegt er nid)t einen einselncn fejtjteljenben Crjpus bes ^ijtorijc^en

Romans, Jonbern es toecijjeln bei it)m folgenbe üier Ctjpen ab:

I. Kulturgejc^ic^tli^e, panoramaartige (Bemölbe mit bem Derjud),

auf bem kultur^ijtorijci}en ^intergrunb tragij^e (E^aralttere

fi^ entroicfeeln 3U lajjen: So^n bes Dolfees, Bauemfürjt,

Staatsgeljeimnis , Soljn eines berühmten Utannes, (Bünt^er

t)on S^roar3burg.

^) t)gl. morggraf, S. 372 ff. - minor, „tCic* als Hoocncnbicfiter",

„ftkabcmiidjc Blätter" I, S. 279 ff. ») 2. Hufl. ITtcrjcburg 1850, I, S. 279 ff.
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II. Kulturgcj^ic^tli^e Hncfebo ennoocllen : Bus 6en Cagcn bcr

großen Kaijerin, (Eines Krie gsfencc^ts Hbentcuer, unb einselne

kleinere IToDellcn, roie: Die brei (5rofemä(^tc, (Ein ITtife«

oerftänbrns, Das Curmsimmcr.

in. Kulturge|(i)i(^tli(^c Sittenbilber aus rDcftfalen: Dunfele Zat,

lUarfeetenberin Don Köln, pauI Bron&^orjt, Rt)ciber=Burg,

Die Ritterbürtigen.

IV. fji|tori|(^c 3beenromane : £utt)er in Rom, (Brofee 1TTen|d)cn.

Um nun für Si^ü&ings Stellung i t bcr (Entroi&Iung bes ^iftorij(^en

Romans unb jeine Be^anblung bes Qi[tori|^en unb KuItur^i[lorif(^en

dnen fieberen Stanbpunfet 3u gen innen, [teile idi $(^ü(feing einen

Hugenblicft jeinem DorbtIb Scott inb bem bebeutenbften beut|(^en

bur(^ Scott beeinflußten Hutor oon

gegenüber. ^. H. Korff tjat bas

unter|u(^t^) unb kommt 3U btn )ieUei(^t etroas 3U jdjarf formu»

lierten, aber bo^ ben Kern treffmben Rejultatcn: Scott gibt auf

iuIturt)i|torij(^em Qintergrunbe ein

iWejis ein Soi^^^nfpi^I kulturelle' 5ök*oi^c"- 5ür Scott ift bie

Husmalung bes feultur^iftorifdjen

^i[tori|(^en Romanen: tD. HIejis

Dcr^ltnis oon Scott 3U HIejis

Kräftejpiel ^ijtori|(^er potcnscn,

fjintergrunbes bas ITtittel, um
^i[torij(^e perjönlidjfeeiten in i^reti Kämpfen pla|ti|(^ tjeroortreten

3U Ia||en; baraus ergibt fi(^ bte Darftellung in Höhepunkten,

bas tbefen bes Dramatikers; Hledls oerjenkt fic^ mit feiner reprä»

fentatioen RTettjobe in bas kultur >i[tori|(^e Problem; baraus folgt

^ie Darftellung oon (Epifoben, bie ( iigenart bes (Epikers. 3(i| mö^te

^in3ufügen, baß Scotts Kunft im „tDaoerlei)" am toenigften biefer

Sormcl entfpri(^t, er f(^ilbert ^ierl gan3 breit epif^, roir begleiten

bm f)elben auf feiner gan3en Reife; erft allmö^lic^ entroiÄelt

Scott bie tbtn gef(^ilbcrte me^r Uamatifc^e tCec^nik. — S(^ü&ing

nun fte^t 3U)ifd^en beiben. 3unc(^ft in Crjpus I ähnelt er me^r

Scott in ber Sdjilberung bes bun ;ausgefül)rten f)intergrunbes , vor

^em bie farblofen fjauptperfonen l)in unb ^er gef^oben unb 3um
größten tEcil 3ermalmt roerben , I alfo ein Kröftefpiel ^iftorif(^er

ITtä(^te barftellen ; es ift ein Überfluß ö" bramatifc^en fjö^epunkten

Dorf)anben. 3n btn tocftfälifd|en bittcnbilbern jebod} tritt für ilin

bas Kulturl)iftorif(^c, bas gef(i|i(^ti(i|e Problem als Sclbft3rDe& in

ben Dorbergrunb, aber leiber I)at er ni^t bk cpif(^e Ruf/e bes

^) I}. a. Korff, „Scott unb Hlcjis, fnt Stubie 3ur tEc(^ntli bes !)tjtori|d}«n

Homans". Dijj., f)cibclbcrg 1907.
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HIcjis, unb 6al)er örängt 6ie bramatijc^ bctocgtc 3ntrigc 6as Kultur»

I}i|tori|d)c oft 3U fcljr in öcn f)intcrgrunb. 3n Ir)pus IV, 6cit

fjiftorijc^en 3öccnrotnancn, treten £utl)cr unö £eo X., aljo 6ie ein»

seinen Crägcr 6er 3bce jelbft in bcn öorbcrgrunb unb roerben 3U

bem jorgfaltig gejc^ilberten fiuIturI)i|torifd)en Iltilieu in Besie^ung

gefegt. Hu^ f)ier ocrbrängt allcrbings bie 3nlrigc 3U |el)r bas^

Problem; aber ber Unterjdjicb oon tEppus I be[tel)t barin, ba^ bie

i)auptpcr?onen nidjt farblos, Jonbern jtark inbioibualijiert [inb unlv

3um lEräger einer {)ijtorijd|en 3bec gemacht toerben.

Irtan feönnte nun bie S^OQC nad) Sd)ü(filngs birefeten t)i[torif(^en

(ßuellen auftoerfen ; aber eine berartigc Unterjuc^ung roürbe jic^ ins

Unenblidje oerlieren unb bie in biejer Hrbeit in Hngriff genommene

Hufgabc roenig förbem. (Einige Hnbeutungen über bie Quellen jiniv

j^on in ber allgemeinen Uberfi^t gegeben roorben, unb eine aus»

füf)rlid|ere Darjtellung jtellt jid) als Unmöglid|feeit l)eraus, roenn

man folgenbes bebenftt: Sc^ü&ing naljm bie ^auptmotioe [einer

{ji[tori|d)en Romane ni(^t nur aus Büdnern, jonbcm aud) aus ber

münbli^en Überlieferung', ous (E^roniftcn unb fonjtigen I)anb|(^rift=

liefen, 3um tCeil prioaten Huf3ei(^nungen. (Er trug ein großes

ftuIturbiftori|c^es IDi|jen im Kopf, aufeerbem benu^te er unermüblic^

feuItur^iftorijd|c IDerfee aller Hrt. "Das Der3eid)nis feiner Bibliotl)efe

toeift einen großen tEeil ber l)i|tori|d|en t)auptrDerfee feiner 3eit unb

früherer 3al^r3ef)nte auf. Unb gerabc in tDeftfalen unb am Itiebcr»

rljein roar ber Sinn für f)iftorif(^c 5orf^ung aufeerorbentli(^ rege.

Durc^ 3iiftus ntöfer roar bie I)iftorif(^e 5orf(^ung in IDeftfalcn kräftig

befru(^tet roorben, bas „Hrd)iD für (Befc^i^te unb Hltertumsftunbe

IDeftfalens" erf(^ien in ^amm feit 1826, bie „3eitf(^rift für oater»

länbifdje [roeftfölifdje] (Bef(^i(^te unb Hltertumsfeunbe in ITtünftcr"

feit 1838 ununterbro^en , unb bargen ein ungeheures Ijiftorif(^es

UTaterial. Dor allem kamen für Sdjü&ung aber bie 5orfc^ungen

feines 5reunbes 3uccalmaglio ^) unb bie oielen bi&leibigcn Soli^nten

bes „R^cinif^en Hntiquarius" oon bem alten Sonberling Stramberg^)

in Betraft.

Sd|üÄings Ijiftorift^es 3ntereffe artete, roie bas IDalter Scotts,,

faft bis 3ur UTanic aus. $d)on ein Ijiftorifdjer Hame erregt \\)n;

tDil^elm (Brimm fagt iljm in (Böttingen, Sc^ü&ing kenne bie Bibliotljek

beffer als er felbft^). Sc^üÄing roeift tTTeinl)olb in ber „Hllgcmeinen.

') £eb. 11, 110 ff. ') £eb. II, 146 ff. «) C«b. I, 96.
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Leitung" als crjtcr aus Weinen ^i torif(^en 3rrtümem naäi, öafe bie

„Btxn]itmlitit" feeine rDirfeIi(^e (El ronife, fonbem eine 5ifetion jet *).

Xlnübcrjeljbares unö oermirrenbes

er in feinen ni(i)tbenetri[tij(^en S
^i|tori|(^es Kleinmaterial bringt

iften 3ujammen, in ben „6enea=

Ttomifc^en Briefen", ben £anb|(^afts» unb Reijcbe|<^reibungen [otote

in.ben — in 3eitungen unb 3eiti(^riften ocrftreuten — Ijiftorijc^cn Huf»

|ä^en: tDe[tfälij(^er Hntiquarius, ^i|torif(^e Portrats, IDeitfalt|<^e

(Eljarofetere, Hufjä^e über HTünjtei unb Köln.

(Es jei nun Ijier feur3 3ufamnx tngefafet , ba^ bie ^auptelemente

in $(^ü(feings Romanen biejelben linb loie in ben tDerfeen Scotts

unb 3um großen tEeil in benen be« Hle^s. Da biefe (Elemente teils

audj für bie Seitromane d^arafeteri ti[(^, teils tec^nif^er ITatur finb,

fo roerben fie oielfac^ Ijier nur ge| reift unb er[t an [päteren Stellen

xoeiter ausgefüljrt 2).

tDie Scott löfet $djü(feing jeitie ^i|torijd)en Romane meift in

Übergangs3eiten jpielen , ba er b mn feine ^auptperfonen 3rDif(^en

bie fi^ befeömpfcnbcn Kulturftrömui gen ftellen feann. Seine £ieblings=

3eit ift bie oon ttma 1750 bis 1810, bie 3eit bes „fterbenben Rofeofeo",

ber Reoolution, bes (Empire unb ber (Erftarfeung Preußens. Diele

<Ein3el^eiten aus biefem Zeitalter ^atte er ido^I burc^ münblic^e

Überlieferung oon Hnnette erfahren, bie, toie fie im „Stiftsfräulein"

fclbft fd^reibt, bicfer 3eit angehöre unb roieber ni(^t angehörte" ^)

unb in bem (Bebi(^t „Por 40 3t^ren"*) ber Se^nfu^t na(^ i^r

HusbruÄ gibt. S(^ü(feing ^atte

Ittünfter^), ben er im „S(^lofe am
felbft in feinem (Brofeoater in

nteer" porträtiert, no^ ein Stü(fe

Rofeofeo Dor fi(^ gefet)en. Das I:ofeofeo ^atte oor S(^ü(6ing be=

fonbcrs Stemberg be^anbelt („S( int Sqloan, 1839, „Vk gelbe

<Bröfin", 1848), bie Seit ber Retolution: Ulri<^ ^egener („Salijs

^) Siclje „flugsbutgcr Hllgeinemc 3c hing*, 17. Dejembcr 1843, 26. Scbruat

1844. (Über 6ic|c (Entbc&ung voax Caub|, öcr bie „Bemftein^eje* bramoitfieren

iDontc, fe^t ergrimmt)

^) So Itann bie Darjtcllung bes toMtfälij^en Hlilicus, bas für bie Seit*

Tomone eben{o n)i(^tig toie für bie ^ift »rifi^en Romane ijt, erjt in einem bt=

^onberen flbjc^nitt näljcr untcrju^t roer >en ; ebenso ift bie Kompofition erft

fpaier in Kap. VII nä^er 3U bctra(^ten. ^ür bie fjauptelemente in ben Romanen
Scotts bietet Rlatcrial: 6aebel, »Beiträje 3ur Se^nik ber Crsö^Iung in ben

Romonen Scotts". Dilj., RTarburg 1901.

^) Siefje ff(Eine bunftle tTat", Reclop, S. 44; biefe Stelle gehört 3U öem
»on Annette jclbjt gej(^rlebencn Stü<it.

*) ©cj. Sdjr. I, 62. i^) £eb. I, 5|ff.
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Keoolutionstagc", 1814), Spinbler („Der Jnöaltbc", 1831), Steffens

(„Die ReDoIutton", 1837), {)emn(i|Kömg(„ÜieKlubbi[tenDonmatn3",

1847). — Sämtliche l)i|torijd)en Romane Sc^ü&ings jpielen aljo in

6er 3eit oon ettoa 1750 bis 1810; ausgenommen jinö nur „Der

So^n eines berüljmten ITtannes", ber 3ur 3eit bes Dreißigjährigen

Krieges, „6üntl)er oon Si^roarsburg", ber 1349 cor |ic^ geljt, un^

bie ^ijtorij(^en 3beenromane „£ut^er in Rom" unb „(Brofee Itten|d|en",

toeldje 3ur Seit ber Renaifjance unb Reformation im Beginn bes

jedj3eljnten 3öl)rl)unberts in 3talien jpielen. — Die Jjanblung ift

meift in oerjdjiebenen (Begenben IDeftfalens unb am nicberrl)ein

lofialifiert.

Das eigcntlid) Heue, roas Scott gebrad|t l)atte, unb moburc^ er

feine großen (Erfolge er3ielte, roar ber t)i[tori|d)e Realismus, ber

burc^ bie Kenntnis bes roirWidien kultur^i[tori|d)en Details ge=

Idjaffene bunte ^intergrunb, toeldjer naturgemäß am |cl)ön|ten untv

tiefjten ji^ ausmalen ließ, loenn man für jein Dorbilb bas £anb

ber ^eimat lüä^ltc. Unb |o ©erlangt ID. f). Riel)l: „Stimmung —
Kolorit muß au(^ unfere Di^tung groß ma^en, |ie ge^en ja ^erüor

aus bem eigenften, roas roir befi^en, aus unjerem beutj^en (5emütf

VOvc müjjen Seiten unb Sitten malen . .
." ^) Diejer Sa^ be3ie^t

jid) auf Sc^üÄings geplanten 3r)felus „Seiten unb Sitten", uon bem
1846 „(Eine bunfele Zat" unb „Die Ritterbürtigen" er|(^ienen roaren.

3una(^|t gab S(^ü&ing bann biefen plan auf unb roanbte |i(^ btxt

feuIturl)iftori|d)en Panoramenbarjtellungen 3U, bie, roie bk meiften

Scottj^en Romane, einen größeren I)i|lori|(^en Seitraum umfajjen

( „So^n bes Dolfees", „Bauernfürft", „Staatsget)eimnis"). Huc^ bieje

Romane jpielen teilroeije auf roejtfälij(i)em Boben, bann aber be«

I)anbelt er ausj(^ließlid) roejtfälij^e Kulturprobleme, rocjtfältjdie

Rtenjdjen unb £anbj^aften in ben IDerfecn „Paul Bron&^orjt",

1858, „Die Rljeiber Burg", 1859, „Die ITTarftetenberin", 1860. Den
früheren plan eines Spfelus „Seiten unb Sitten" nimmt er bann

roieber auf, inbem er bieje brei IDerfee 3ujammen mit ben früf)er

gej(^ricbenen „Ritterbürtigen" — bie „Dunfele Cat" jc^ieb Ijierbei

aus, roeil jie itjm 3u unreif erj(^ien — 3U einer rocjtfälij^en Sitten*

gejc^i(^te oereinigt. Denn jie gelten nid)t nur auf roejtfälijc^er (Erbe

in unmittelbar aufeinanberfolgenben Seitröumen oor ji(^, „Die

„Iltarfeetenberin" jpielt 1794, „Bron(fel)orjt" 1802, „Die Rf)ciber

'j „Stankfurtet Kotu)eT|ationsbIott" 1846, Itr. 221, „3ur ncucitcn Roman«
literatur".
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Burg" 1807, „Die Kittcrbürtigcr " in ben breifeiger 3al)ren 6es

ncun3el)nten 3ö^r^uti6erts
,

jonbe ii „es aie^t |i(^ au(^ ein innerer

5a6en [öer ^anölung]", toie es im üorroort 6er erften Rei^e 6er

„HusgetDöpen Romane" Reifet, 6ur(^ bie oier tDerfte ^in6ur(^.

na(^6em er aljo 6ieje Romane 1834 3u einer (Bruppe oereinigt liat,

kann er mit Red)t im Dortoort agen: „Die (Ersa^Iungen , toel^e

in bieje Sammlung meiner Sc^ri ten aufgenommen iDer6en follen,

bejte^en 3U einem großen Ceil aus Derjuc^en, 6as Sittenleben meines

Qetmatlan6es tDeftfalen in Derj(^i i6enen Perio6en jeit 6em Husgang

6es oorigen 3ö^r^un6erts 3U |(^il)em".

IDie bei Scott Utt6 HIejis ritt in S(^ü&ings Romanen 6as

eigentlich ^i[tori|(^e hinter 6em Kultur^iftorijc^en 3urüÄ. Dur^
un3ä^Iige Weine (Ein3el3üge joroic buxdi breit ausgeführte (Epi|o6en

toirb ber alles bel)errjc^cnbe ^intirgrunb gebilbet. Selbft (Suporo,

ber fonft ben Idjottijc^en Dichter befel)bete, erkennt an: „tDalter

Scott i[t einer ber größten Detc ilbi(^ter , bie na(^ ^omer gdebt

Ijaben" ^). Unb gerabe in biejet t Punkte unterjc^eibet fidj ja ber

neue ^i|torij(^e Roman oon ben Derfeen ber ©eneration ber Spiefe

unb Cramer, bie bas realiftifc^e Detail gar ni(^t kannten, unb audi

nod| oon ber Generation ber Crotili^, oan ber Delbe, Spinbier, bie

es nur in je^r bejc^ränktem Ittafee pufrDeijen ^). Hu(^ ber Senjations=

roman Dumas* unb ber Hnefebotelroman ber £ui|e Rtü^lbac^ ^aben

oon Scott fa|t ni(^ts für ben feultir^i|torif(^en Realismus gelernt. —
5emer ijt für St^ü&ing wk für Scott unb Hlejts ber enge 3u=

jammen^ang 3iDif(^en ber £anbfdaft unb ben kultur^ijtorijct|en 3u=

jtänbcn ber ÜTenjc^en 3U betonet. So jagt S(^üÄing im Dortoort

3ur „ntarketenberin", um auf bi( Besie^ungen 3rDi|(^cn bem raupen

£anb, bas er [djilbert, unb ben r( u^en Sitten besfelben ^in3urDei[en

:

»Die Seit, tDcI^c bem Rontdn „Die llXarltetenbcrin oon Köln* sunt

Ijintergrunbe bienl, fjotte gerabe it ber £anbjc^aft, too^in ber £cier geführt

toirb, einen (E^araftter großer Ro^i it unb 3cigte bort eine SuHc j^reienber

unb greller Kontrajte mit ben gebildeten 3u|tanben, tDeI(^e in »ielen anberen

teilen Deutjcfilanbs längjt bie Ijerrteenben geroorben toaren. Unb fo füllen

Ijier (Ereigniffe unb (Bcitalten ben Kal|men bes Bilbes, roelt^e oicllei^t i^re

Re^tfertigung einßig unb allein im ber tEreue bes Coftaltons finben, bie

ber Derfajjcr 3U beroaliren bemüht roar."

1) (Bu^fioto, „Beiträge" I, S. 342.

2) Die ©rabunterid^iebe 3tDif<^en

nä^er ausgeführt toerben, einiges gute

gebracht.

qiefen brei (benerationen foIIen ^iet m«^t

RTaterioI hierüber ^at Drefc^crs Arbeit
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Unb f(!jlicp(^ iDct§ er, vok Scott unb Hlcjis, bofe eine oer=

gatigene 3eit nur aus |i(^ |elb|t heraus oerjtanben roerben mü[|c

unb nic^t mit btn Rügen ber ©egenroart betrachtet toerben bürfe.

Scott toeift in „tDaoerlei]" me^rfad| barauf ^in, ba% er ni(^t Sitten

unb Hn|i(^ten ber (Bcgentoart, jonbem bie 3eit oor |e^3ig Jahren

f^ilberc. So mill ouc^ Sc^ü&ing, ba^ feine £efer ^iftorijc^ benfeen

[ollen, unb in ber „ntarfeetenberin" III, Kap. 21, jotoie im „Bron(fe«

l)orjt" I, S. 13 flid|t er beletjrenbe (Ejfeurfe ein: ber £e|er roürbe

jid) geiDunbcrt ^abcn über tlTcn|d)en, tEatja(^en unb 3u[tänbc, tDeI(^e

in |o großem tDiberfprudje [teilen mit ben Dert)ältni||en unb ben

(Beijt unjerer tEage ... es jei aber immer eine Ungerechtigkeit,

eine periobe, bie Ijinter uns liegt, oon bem Stanbpunfet unjerer

(Bcgenmart aus 3U beurteilen^). S(^ü(feing bemüht \iä) aljo, ni(^t

nur bas feulturIjijtori|ct|e Detail, jonbem au(^ ben inneren (Beijt

einer (Epodje mögli^jt getreu roicbersugeben 2).

(Es joll nun an einigen Beijpielen bargelegt toerben, toeli^e

ITtittel S^ü(feing im ein3elncn antoenbet, um uns in bie oon i^m

gej^ilberte (Epoi^e 3u oerje^en. (Einleitenb möchte i(^ noc^ ftur3

barlegcn, roie in S(^üÄings IDerken bas Derljöltnis oon ^ijtorij(^er

(ßuelle 3ur Verarbeitung jid| 3eigt. (Einesteils folgt Sc^üÄing ber

ITTobe jeiner 3eit, loie jie in ber HTül)lba(^ triumpl)ierte , rocnn er

tjäufig in Hnmerliungen bejtötigt, ba^ bas ItTitgeteilte toirWic^

^ijtorijc^ ijt; 3. B. in ben „Drei (Bro^möc^ten", S. 98, jagt er in

einer Hnmerfeung 3U bem im Dialog mitgeteilten kulturljijtorij^en

5alitum: „Budjjtäblid) loa^r." Bisrocilen teilt er auc^ jeine (Quelien

mit^). (Er beji^t nid)t bie Kraft (E. 5- Htei)er$, jeine Kennt=

nijje liünjtleriji^ oerarbeiten 3U können, unb biejer ITtangcl ma^t
ji(^ bcjonbers im „Staatsgetjeimnis" unb in bem Hltersroerk „(Brofec

ITtenj^en" bemerkbar. So j(^reibt er im „Staatsgeljeimnis" teils

unoerarbeitet unb roörtlid) jeine (Quellen aus, 3. B. I, S. 99 unb

bei ber Sc^ilbcrung bes (Ein3ugs ttapoleons im britten Banb, teils

1) „marftctenberin" III, S. 245/46.

2) (Er jagt ausbrü&lii^ int „Soljn 6cs Domes" I, S. 179/80, ntd)t alleitt

bie £eibcnf(^aften I)ottcn bicfeit UmjdjtDung tjeroorgebroc^t; „bie £eibenf(^oftcn

tDürben nid^t cntjtanbcn jcin, tocnn |te ji^ nidjt Ijättcn nöljrcn Jtönncn ous betn

unjidjtbarcn (5cbanhen|toffc, tocldjcr bie fltinojpljörc jener (Tage erfüllte, rocl^cr

in icbcm Htcmsug ber (Bencration Jic^ bröngtc".

3) „Baucrnfürlt" I, 272, „Staaisge^eimnis" II, 228, 230, „Sofjn eines

berül)mten ITlannes", S. 56, „Cuttjer" III, 175; in ben „(Broten ITIenjdjcn''

III. Bb. jcljr tjäuftg.
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tiioxpkxt er |ic ober gibt ein ermübJnbes Urfeunbenmaterial roieber

Itod) unangenehmer roirkt bies in

in biejem Roman bie Denoirrung

jtiegen ift, fötjrt ber (Ersö^Ier fort:

gel)ört ber bofeumentierten (5e|(^i(^te

folgen können" *) , unb bann lefen

ben „(5rofeen ITtenjc^en". HIs

ber 3ntrige aufs ^ö(^[te ge=

„tDas ji(^ [ferner] antrug, bas

an, beren Beriet roir einfach

roir rDörtli(^e Hbjdjriften ober

<Ej3erpte aus aa^Ireid^en, in ben flnmerfiungen aitierten Quellen

Das beliebte Derfal^ren, (Quellen 3U

^a3u, Urfeunben 3U fingieren; 3.

3itieren
, füljrt Sc^üÄing audj

B. teilt er am S^lufe ber

„UTarketenberin" brei Dokumente itit, roelc^e bie ITa^gefc^ic^te

in ber „Dunklen Kai" gibt er

j(^äferli(^e Poet Drie[(^ 3um

Don bem ^otjenftaufenkaijer

[Die gejagt, bei Sd^ü&ing je^r

btx (Er3ät)lung kur3 3u|ammenfa||en;

bie Urfeunbe roieber, burc^ bie ber

Did^ter gekrönt roirb; unb im „Cut^r" fügt er Hbj(^nitte aus bem

Bu(^e 5i^ißi>ri^s 11. ein, bas niemd

gejc^rieben roorben i|t.

Das eigentlid) fji|torij(^e tritt,

3urü&. (Er [teilt ben ^i|tori|(^en 3|ufamment^ang , bie ^iftorifc^en

€reignij|e oft bur^ einen eigenen eingejc^obenen kur3en Bericht ber

Catja(^en bar 2), roas auc^ Scott, 3. B. hti ber $(j^ilberung ber

^0(^lanbsj(^la(^t im „IDaoerlet)", f» Ijöufig tut. ITtei[t geljt bie

€r3äl)lung bes fjiftorijc^en ins Kulti rljijtorijdjc über, unb je^r oft

roirb bas ITtaterial ber (Ein3elt)eiten 3U einem umfangreidjen paral)ati=

fdjen ^jkurs mit Dielen flbjdjroeifungi n Derroenbet, jo ba^ man burc^

bie bel)äbige Breite bes Stils an 3ein Paul erinnert njirb^). ®ft

öu(^ läfet er |i(^ in Husfü^rungen üt er kultur^ijtorijc^e (Ein3elfragen

ein, jo im „®üntl)er" über bie (Bei|lerbanben (II, 64 ff.) unb über

bas Ritterproletariat bes Dier3e^nten Ja^r^unberts (I, 76), über

bie Kultur ber Renaiffance im „£utljer", I. Bb., Kap. 1 unb 2,

II. Bb., S. 115. — BisiDeilen wirb ias ^i[tori|(^e in Dialogen äb=

getjanbelt, 3. B. im „Bauemfürjt" I, 286; 11, 310 ff.; im „Bron&=

^orjt" A I, Kap. 2; im „Re(^t bes lebenben" II, S. 76 ff

.

tDenn Sd)ü(king grofee I)iftorijd)a unb kulturl)i|tori|(^e Dorgänge

künftlerij(^ Derarbeitet barjtellen voik, fo tut er bies oft burd) bie

Säuberung Don 5^1^^"^ Huf3Ügen, :>ramatij(^en üorgängen, na(^

') „(örofec mcnjdien'' III, 185.

2) g. B. „Baucrnfürjt" II, Kap. I;

IlXanncs", „Bron&I)orjt'' A I, 235.

^) man Dcrglct^c bcjonöers bas

»Bron&^orlt" I. Bb.

TlClI)rfad) tm „So^n eines berühmten

(Etiilcitungsftapitel über tDcjtfalen im
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bcrtt irtujtcr etwa öcr 5c|te im „tDaoerlei)" unb „KcniltDortV bei

Scott. Die großen BauernbetDcgungen im Spefjart im „Bauernfürft"

unö im „Kampf im Spe||art" roerben uns baburc^ birelit oorgefü^rt,

ba^ bic f)auptperjoncn biejer Romane in bie üerjammlungcn unb

Kampf|3enen jelbjt I)ineinge3ogen luerben. (Er füljrt f)ofgejeIIf(^aften

oor bei ITtaria IEt)ere|ia unb Jojep^ II. in „Hus ben Cagen einer

großen Kaijerin" unb im „Soljn bes Dolkes", hd HTurat in ber

„RI)eiber Burg"
;
3ur Darjtellung ber Korruption an bem ^ofe eines

Duobesfürften bient basf)offe|l in Kuppenjtein in ber „UTarftetenberin";

bie Übergangs3cit 3um (Empirejtil, ben bie tTapoIeonijdje ^errjc^aft

unferm fjeimatlanbe aufbrängte, [teilt er im „Staatsgeljeimnis" in

ber 5orm einer (Be|ell|(^aft bar, in ber roir in ber Unterhaltung

unb ben ITTanieren ber £eute [otoie in ber Husjtattung ber 3immer

bie Unnatürli^fieit biefes 3u[tanbes beutlic^ erkennen; unb im

„£utl)er" II, Kap. 6 roirb bie Sdiilberung eines prädjtigen Renaifjance«

fejtes mit allen (Ein3ell)eiten eingefügt, ^iftorij^e Perjonen läßt er

gern in bramatijc^en S3enen 3u|ammentreffen
,

\o Itapoleon unb

£ubtDig XVII. im „Staatsgeljcimnis", £utljer in einer Hubien3 mit

Pa^\t Julius II., (5üntf)er oon S(^rDar3burg unb Korl IV. auf bem

Rcid)stag.

Sdjon bieje Beijpiele 3eigen, toie tDidjtig bie ausgebe^nten

(Epijoben für $(^ü&ings Romane jinb. IDerfee, roic „(Ein Schloß

am RTeer'' ober bie „RTarfeetenberin" , bejtcljen fa[t nur aus loje

aneinanbergereil)ten (Ein3elbilbem. Durc^ bie Dorfü^rung ber oer»

j(i)iebcnften J03ialen Kreije eines Seitalters, bie man reali|ti|(^ bamals

eben nur in bem nod) engen Raljmen einer (Epijobe barjtellen konnte^

roirb ein {iulturI)i[tori|c^es ttebeneinanber oon genreljaftem Realismus^

bei Sdjü&ing [eljr oft mit l)umori|tij(^er Särbung gejc^affen. Sa

toerben in ber „ITTarfectenberin" nad^einanber ge|(^ilbert: bas Klein»

leben in ber Unir)erfitäts[tabt Köln mit ber f)auptfigur bes Pro«

feffors, ber nur einen ^örer fjat unb 3ugleic^ einen Kramlaben

bebient ; bas alte $d|loß mit bem Original bes unter bem Pantoffel

jtel)enben £actantius ; bie oerfeommenen lilein|taatlid|en 3u|tänbe im

Staate Ruppenjtein mit ber ^araMeriftijc^en (5ejtalt bes Dogtes

üon (Eljen; bie Derl)ältni|fe im Sd^loß 3U Ruppenjtein unb bas tDejen

bes rol)en abjolutijtij(^en Sürjten; bas £eben unb treiben ber

öjterreid)ij(^en Hrmee; aljo Bürger, Hbel, t)olfi, 5ürjt unb J)eer/

fll)nlidj jinb „£utt)er" unb „(Broße DTenjd)en" oon (Epijoben über«

füllt, bie bas Renaijjancemilieu beutlid) ma^en Jollen; man bcnfee
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an bie 6cjpräd)c £ut^ers mit Rafael, bas Rcnaiffanccfejt , bctt

(Bc^cimbunb bcr Ittabrc natura als ^ctbnij(^cs (Element in biejet

3eit, an bie originelle ©ejtalt bes jilauen Ittonjignore p^äbra, an

bie $3enen im KIo[ter unb im Schloß ber Saoeller, loelc^e bie oer»

feommene (ßei|tli(^feeit unb bzn üErbre(^erij{^en Hbel oorfü^ren

follen. — Bistoeilen aber finbet [im au(^ eine (Epijobe, bie in 3U*

künftige Seiten beutet; fo roenn im JBauernfürft" bie oolfestümlii^e

(Beftalt bes l^ioarsen ijoffmann, bp fran3ö|ij(^e So3ialijt 5ourier

unb ber Bu(^^änbler Palm üerrounpet 3ujammenliegen , 3ufeunfts*

plöne aus|pre(^en unb |i(^ bann tremten, „|o gingen jie auseinanber,

um |i^ bo(^ etoig tDieber3ufinben unb burc^einanber 3U oerfc^Iingen,

bie (Beijter Don 1525, oon 1789 und oon 1800 unb . .
.7"

Bei ber (Einfle^tung bes feuIturMtorif(^en Details kam S^ücfeing

au(^ [eine Iitcrarl)i[torijc^e Kenntnis] 3u [tatten. (Er bringt nämli(^

[eine tTTenjd|en mit ber £iteratur it)ier Seit in Besietjung. 3n btn

„(Broten IlTenj(^en" III, 45 ergobel ji(^ bie Itonnen an Banbello,

im „Re^t bes tebenben" II, 57 lieft bas empfinbjame Stiftsfräulein

Ri(^arbjons „Pamela" unb in berl „IRarfeetenberin" I, 192 ber

Durt^jdjnittsltubent einen tafontainac^en Roman; £actantius toill

in ebenbiejem Roman einen Beridt an „$(^lö3ers BrieftDet^fel"

fdjreiben, unb im „Sot)n bes üolfeis" loerben bie „6ejpräc^e aus

bem Reiche ber Coten", roie aud) Dismoulins $lugblätter erroä^nt.

H^nlic^es liebt Scott, toenn im „tDc Derlei)" ber alte tEori)=Hnpnger

„Di)ers tDöc^entli(^e Briefe" lieft.

Die Kleibung be^anbelt S(^ücung nid)t fo ausfül)rli(^ toie

Scott; er gibt nur bei ber S(^ilberu|tg folc^er (Beftalten (Ein3el^citen

bes Hn3ugs an, beren rounberlic^ea tDefen in Be3ie^ung 3U i^rer

abfonberli^en ©eroanbung fte^t
,

3I B. bei ber C^arafeterifierung

bes Profeffors in ber „RTar&etenbenn" ober bes Barons Klein in^

„Hus ben Cagen ber großen Kaiferm".

Se^r gef(^i(6t üerfteljt Sdjü&ingl bistoeilen bur^ bie (Einführung

kleiner iulturtjiftorifc^er (EljarafeteriftiRa ben £efer in bie bar3uftellenbe

3eit 3u üerfe^en. im „Kampf im steffart", S. 210 fpielen Solbaten

ber fran3öfif(^en Republik „mit jenin republikanif(^en Spielkarten,,

auf benen ber Kaifer burd^ la S^f^ce unb ber Bube burc^ bie

5rei^eitsgöttin erfe^t roar"; ober, im uns bie d^it ber Itapoleoni«

f^en f)errfd|aft beutli^ 3U ma^et , läfet er bie £eute „Zahak

rauchen , roie i^n eben bie unter be n Dru&e ber Kontinentalfperre

fteljenbe ITtenf(^t)eit 3U rau(^en gelen t Ifaite, um babei p^ilofopl)if(^c
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XEroftgrünbe 3U ju^en, öafe |ic ]taü bcs Kaffees 3i(^orieniDa||er

trinken unö 6te[es [tatt mit 3u&er mit ijonig oerjüfeen mufete" *).

S(^ü&ing benu^t aud) bie Darftellung 6er Strafen, J)äu|er,

Zimmer unb bes fjousrats als (E^araliteri|tifea für bie 3u j(^ilbernbe

3eit. Hber biefe Dinge, cbcnjo toie bie üertDenbung ber Stönbe

unb ber £anbf(i|aft jpielen in ben 3citromanen eine ebenjo toiditige

Rolle toie in ben I)i[tori[(^e Romanen, unb bes!)alb mu§ \{i\ jpäter

bie Unterjudjung all biejer für $d)ü(feing jo toi^tigen ©egenjtönbe

öer DarltcIIung auf ^ijtorijd^e unb Seitromane 3uglei^ crjtre&cn.

flis RTufterftütfee ber Sujammenfügung ber jc^on beljanbelten unb

no^ 3U be^anbelnben kuIturt)i[tori[^en (Ein3elbinge 3U einem 6ün|t=

lerif^en jtimmungerregenben (5an3en ftönnen bie S(^ilberung bes

alten Köln im erften Kapitel ber „Rtarlietenberin" unb bie Stifts«

f3enen aus ber Rofeolio3eit in ber einge[(^obenen ^i[tori|(^en (Er«

3ät)lung im „Rec^t bes £ebenben", Bb. II, gelten.

(Es jei nodj bemerkt, ba^ Sc^üAing, roie jein üorbilb Scott,

fel)r tjäufig kleinere ober größere l)i[tori|(^e unb liulturl)i|tori|(^c

Bemerkungen einfügt, bie [{(^ an (Begenben, (Drtj^aften, Ittenj^en

unb ©egcnftönbe knüpfen. Diefe Bemerkungen bienen oft toirklii^

3ur (Eljarakterifierung , um, toie eben an Beifpielcn ausgefüljrt i[t,

bnxii einige Rcmini[3en3en einen Sujtanb ober irgcnbeinen RTenjt^en

als probukt ber Seit bar3u|tellen. ITTand)mal jtet)en fie aber au(^ mit

ber eigentlichen ^anblung gar ni(^t in Be3iel)ung, IDenn Scott

lagt: „l)is journei) proceebeb jo jlotoli), tt)at morning founb l)im

onlt) in tl)e oale of tDljiteljorje , memorable for tlje befent of tlje

Danes in former batjs"^); jo bemerkt S(^ü&ing ä^nli(^: „IDenn

man Don ITürnberg f)erkommt, geroaljrt man eine l)albe Stunbc oor

ber pojtjtation pieicnfelben — bes großen IDolfram oon (Ej(^enba(^

einjtiger Beji^ung — einen Seitenroeg" ^). Unb auc^ in bie 3eit=

romanc fli(^t er jold|e Bemerkungen ein, 3. B.: „^ier loar ein

alter ITtann, ber mit freunblic^er (Bejprä(^igkeit Dalerian anrebete,

bcj^öftigt, ben Ijotjen (Binjter, bie gelbblü^enbe tDappenpflanse ber

piantagenets, ab3uj(^neiben, um Bejen baraus 3U binben" *). H^nli(^c

Bemerkungen fügt er an beim Betrachten eines Bilbes in ben „(5e»

j(^it)orenen" I, 271—72, eines Bauroerks in ber „{)erberge ber (Be*

') „Der Doppelgänger", S. 38.

2) „KcniliDortli", Ccntcnart) (Ebition, (Eöinburgl} 1871, ool. XII, S. 108.

3) „Baucrnfürit" I, 69.

*) „Die Ritterbürtigen" A II, 223.
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rei^tigkcit" I, 221. — Bei ben cing ;j(^obcncn Bemerkungen in btn

^t[tori|(^en Romanen roirft er gelegsntli(^ auä) einen BIi& auf bie

(Begenroart. So jagt er bei 6er :>(^il6erung öer tumultuarifc^en

Seftfreubigfteit 6es IHittelallers : „itur bie oöllige Ittonotonie mili=

täri|(^er $(^aujpiele, tuelc^e bem Sijmbolifieren iegli(^er 3bec entfagt

I)aben — es jei benn ber, ba^ ber piujal bie IDelt regiert— , imponiert

no(^ in einer Seit, roeldic ben 3beeT abt)oIb \\i." ^)

B. IDcftalen.

IDie Scott, [o oerfenüpft auc^ Sc^ü&ing bas ^iftorifc^c 3nter»

ejje untrennbar mit einem nationale. 3unä(^|t gilt biefe oater»

länbij^e Begeijterung Si^ü&ings in engeren Sinne: er fü^It [ic^

bur(^aus mit [einer roeftfälifd^cn J)!imat oerfenüpft unb läfet feine

Romane ba^er 3um größten Ceil cuf tDejtfälifc^em Boben jpielen.

5emcr aber jcl)nt er jid), toie es l)e eits ausgeführt ijt, mit gansem

f)er3en nac^ einem großen, einigen beutj^cn Reii^. Die im loejt*

fäli|(^en Dolfes^arafetcr beru^enbe Innige £iebe 3ur fjeimat ujurbe

in bem jungen S(^ü&ing oertieft bur(^ bas £eben inmitten ber

freien rDc|tfäIi[(^en £anb|d}aft jotDiJ bur(^ bie Überlieferungen aus

(Bej^i^te, Sage, Sitte unb üolfesart, bie er teils jelbjt |i(^ an=

eignete, teils bur(^ bie €Itern unb Annette oon Drofte erfuljr. Dafe

es S(^ü(feing aber „aufbeiDat)rt bliejb — roätjrenb anbere jc^on oft

bas £anb bcj^rieben Ratten — , au3 biefen 3u[tänben bas 5a3it bes

Dieters 3U sieben : bie Darjtellung , toie bieje (Eigentümlichkeiten,

biefe Bejonber^eiten in ben Sitten ui b bem (Etjarafeter bes Stammes

auf ben ein3elnen unb feine Der^ä tniffe toirken , roelt^e Konflikte

fie in ber 5amilic I)erDorrufen, 3U roel^er (Entioi&Iung unb 3U tod^cn

äußeren S(^i(fefalen bes ^nbioibuumi ; fie Hnftofe geben" ^)
, bas ^at

er t)auptfä(^U(^ ben Hnregungen 3tDei tx anberer Dieter 3U oerbanfeen

:

Scott unb Hnnette. IDie bereits bc rgelegt ift , tjatie IDalter Scott

auf S(^ü(feing f(^on in früt)er 3ugen ) ben tiefften (Einbru* gemacht

;

es lag nun für ben IDcftfalen eite Dergleidjung bes fc^ottifc^cn

ITtilieus mit bem feiner ^eimat naje. (Er fanb l)ier loie bort ein

alteingefcffenes kräftiges Dolfe mit bem Betoufetfein feiner tErabittonen

unb ber Hn^ängli<^keit an bas HItc ; es lebten eigentümliche Sitten

unb Bräuche, poetifc^er Hberglaub« unb Dorliebe für Spuk; eine

eigenartige £anbf(^aft mit feft in fer tDur3elnben, 3um Ceil rei^t

1) „®üntl|cr" I, 72. ) „(BcgcntDirt" 1874, Hr. 3.
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Töunberlic^en (E^arahtercn bot [id) 6ar; unb |o mor „tDcftfalcn ein

£an6 roie sunt S^aupla^j oon Romanen in tDdter Scotts UTanier

gcjc^affen" '). Sc^ü&ing konnte aljo in ber üarftellung bcr Unttoelt

iDie in ber tCec^nife jidj eng an Scott an|(^Iiefeen.

Huc^ in Annette oon Drofte roar bas 3ntere|je für bie f)eimat

frü^ toad) geroejen, Sie ^atte fc^on oor i^rer näheren Befeanntjc^aft

mit SdjüÄing u)ejtfäli|(^e Stoffe in einseinen (5ebi(^ten unb in ber

„Sc^Iadjt im £oener Bruc^" be^anbelt. Ittalc^en Jja||enpflug unb

bk Böfeenborfer S^^unbe rieten it)r 1838, jie joIIe naä:^ lDaft)ington

3n)ings I1Tu|ter „eine Hrt Bud) roie Brace«Bribge«tjaIl jc^reiben

unb IDeftfalen mit feinen Klöftem, Stiftern unb alten Sitten, roie

i(^ fie no(^ gekannt unb [ie fe^t fa|t gans t)crj(^rDunben toären,

3um Stoffe nehmen" 2). Hber |o grofe bas 3ntere[|e Hnnettens für

bcrartige Stoffe loar, jie ^atte nid)t ben red)ten ITtut, jie in umfang»

reidjen IDerken 3U betjanbeln, benn jie roei^, „meine lieben £anbs=

leute jteinigen mi^, roenn i^ jie nic^t 3U lauter (Engeln mac^e"^).

Sie für^tct, „gönsli^ in Perruf 3U kommen, benn alles kann id\

i^nen unb meiner eigenen £icbe ni(^t aufopfern, ni(^t IDa^r^eit,

Hatur unb bie 3ur Dollenbung eines ©emälbes jo nötigen kleinen

Schatten"*). Sic kann nidjt fd^önfärberifc^ [d|ilbern, ba jie klar

fie^t, ba^ jie nur „im naturgetreuen, bnxä) poejie oerebelt, etroas

ieijten kann"^), unb [0 rotll jie cin^cimijcE|e Stoffe nur in 5orm

Don kleineren (Ersä^lungen ocnDenbcn. IDie ji^ Hnnettc unb

Sd)ü&ing auf bem (Bcbiete ber f)eimatjd|ilberung trafen, unb toie

jie ji(^ gegenjeitig 3ur Be^anblung rDejtfälij(^cr Stoffe anregten, ijt

fc^on ausfül)rlid| bargejtellt toorben. Die üi(^tcrin rourbe burd^

i^re Krönkli^kcit unb i^ren frül)en Cob oon ber roeitcren Be=

^anblung roejtfälij^er Stoffe 3urü(kgel)alten, aber Sd)ü(king konnte

bas, roas er unb jie ji(^ einjt oorgenommen Ratten, oollenben, roenn

CS it)m aud) nic^t jo gelang, roie er geroünjc^t Ijätte. Unb er

erntete bm Unbank, ben Annette für jic^ t)orausgejel)en I)atte, toeil

er jeine £anbslcutc nic^t roie (Engel j(^ilberte. — €s ijt au(^ j(^on

gejagt, ba^ er oon jeinem S^eunb 3uccalmaglio , ber unermübli(^

') Sic^c „allgemeine Seitung", 29. flpril 1857.

2) Br. S. 189, an bie S(^roeiter, 29. 3anuar 1839. ®an3 öl|nli^ f(^on

13./14. Descmber 1838 an Schlüter Br. S. 174 f.

3) Br. S. 189, an bie $(^n)e|tcr, 29. 3anuar 1839.

*) Br. S. 174, an Schlüter, 13./14. September 1838.

^) Br. S. 177, 13./14. Desember 1838 on Schlüter.
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|(^en £an6es aufacic^nctc , oiclbic (5cjd|i(^tcn unb Sitten 6cs bcrg

Ittatcrlal bekam.

Hber no(^ eine anbere allgemeite literari|(^e Strömung bröngte

Sc^ü&ing 3ur Be^anblung [einer t eimat. Der Überbru§ an ben

oielen fru(^tlos gebliebenen 3bcen ber breifeiger 3öl)rc unb bie (Ent=

iDi&Iung ber neuen Derfee^rsmittel l^aü^ roieber 3ur freubigcn Be«

trac^tung ber £anb|(^aft, il)rer Beto )l)ner unb beren Sitten gefüt)rt.

Reife» unb £anb|(^afts|d}ilberungen I amen in UTobe ; unb Sdjü&ing

loie au(^ HIejis gingen ja oon ber Canb|(^afts|(^ilberung aus.

Xlai^ ben Hnjä^en 3ung»$tirings
,

pe|taIo33is, 3j(^ofefees,

Brentanos toar burc^ Huerbat^ bie Dorfge[(^i(^te 3ur allgemeinen

flnerfeennung gelangt. Sdjon cor )em (Er|(^einen oon Huerba(^s

Dorfge|^i(^ten (1843) roar Sc^ü&ini bemüht, ben oon i^m jo oer=

el)rten 3mmermann 3ur Hnerfeennuni 3U bringen ^), unb gerabe ber

auf tDe|tfäIij(^em Beben jpielenbe „ tttün(^^aujen" mufete anregenb

auf i^n toirlien. Huerba^s Dorfgef ^idjten begrüßte er begeijtert 2).

S(^ü(feings S^cunb, ^einri(^ König, lofealijierte jeine Romane auf

r^eini|^=^ej|ijc^em Boben, toie fie »er i^m ebenfalls per[önlic^ be=

kannte HIejis auf mörfeijc^er (Erbe oor fi^ ge^en liefe. Unb nun

03urben Dorfge[(^i^ten in großer JJa^I gej(^affen. 3ojepI) Ranfe

liefe jeine (Bejc^i^ten im Bö^mertodlb (1842), IlTeldjior Itter^r im

Riefe (1854), Jj. Kur3 in S&rDaben,^bmunb f)öfer an berItorb|ee=

Mfte [pielen. Ünb jelbft (Beorge Saib toenbet [id^ in „£a mare au

biable" (1846) begeiftert ber Dorfgcj(^i(^te 3U unb |(^reibt im Dor=

roort : „Ittan könnte eine gan3 neue titeratur oon roal^r^aften Dolfes=

litten [(Raffen, roel^e oon bm ^öiercn Klaffen fo wmiq gekannt

finb . . . ^ier u^irb fi(^ bie roman if(^e ITTufe toieber ftä^len."

S^ü(king felbft l^ai ^voax nui eine ein3ige eigentli(j^e Dorf=

gef^ic^te gef^rieben, bie „tDippinjer tE^ekla" in „^eimatlaub",

Bb. I, unb au(^ biefe ift nur fe^r fii33en^aft ausgeführt, aber bie

') Dgl. S(^ü<ftings ftritijc^c Huf|at|c

Blätter ber (Erinnerung" 1842 jteuertc Si^fi^tng

„UTerlin* bei.

2) Stelle bejonbcrs „HÜgcmctne Scitüng

boc^s Dorfgcirf|tc^ten" , in bcnt er au^ bos

in poetifc^er 5orm bie €nttDi*Iung ber D(Jrfgcj(^

Dt^tungen", £eip3tg 1898, Bb. III, S. 38.

übrigens einen [ungebru&tcn] Brief bes

Paris, roorin btcfcr behauptet, er ^obe

in „Staji" (1838) (na(^ einem Sefen^eimer

3u S^cüig^ot^s „Karl 3mmcrmann,

einen Hufja^ über 3mmermanns

1843, Beilage Hr. 329, „ftucr-

(5ebt(^t Sreiligrat^s abbru&t, bas

t(^te j(^ilbert. Sic^e 5r.s „(Bef.

luf biejen Huffa^ ^in erijtclt S^ü&ing

fran3öfierten DeutJ<^en H. XDeil aus

laii ffioet^e unb pejtalosy. als erster

(Erlebnis) bie Dorfgei(^i^tc gepflegt
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(Elemente 6er Dorfgejc^ic^te — 6. ^. (C^oralitere, Sitten unb Konflikte

6er Bauern, 6arge[teUt auf 6em Bo6en i^rer £an6j(^aft — fin6en

\\dt in Dielen feiner Romane allentljalben oerjprengt, be|on6ers in

6en „Ritterbürtigcn", 6em „$ol)n 6es öolfees", in „Paul BronA»
f|or|t", Srauen un6 Rätjcl", 6em „Doppelgänger" un6 6em „Re(^t

6es £ebcn6en".

Die rDe|tfäli|d|e £an6|^aft Ijpielt 6a^er eine grofee Rolle in

Sd)ü(feings Romanen, 6ie Der[djie6enften (5egen6en IDe|tfalens roeröen

in it)rer lan6jd|aftlid}en (Eigenart 6arge|tellt; eintöniges Qei6c*

Ian6 toie jumpfige ITtoorgegen6en, 6ie ^eiteren r^einijc^en 6egcn6en

roie 6ie ITtelanc^olie 6er $ta6t ntünfter sieben oorübcr. Pcrjönli(^e

Erinnerungen tauchen auf: in 6en „üerjc^lungenen IDegen" roirb

(Elemensroert^ , in „IRärtiirer o6er Derbred^er" $(^ü(feings eigenes

fjaus in Safjenberg ge[(^il6ert. Der |tän6ige Hufent^alt in iDe|t»

föliji^er £an6jd)aft un6 6er (Einfluß 6er 5r^un6in im perjönli^en

Dcrfeel)r roie 6ur(^ itjre S^riften I)at jeine Sinne für 6ie feinjten

(Ein6rü&e gefc^ult, un6 jo oerfteljt er, 6ie Pflansen» un6 Ciernjelt,

6ie 5örl>cn, 6ie (Beräu|(^e, 6ie Htmofppre 6er £an6f(^aft überhaupt,.

be|on6ers aber öer iDe[tfäli|(^en (Er6e 6ar3u[tellen. Se^r ein6ringli^

jd)il6ert er 6ie allgemeinen Stimmungen, 6ie für XDejtfalen eigen»

tümlid) jin6: 6ie rcglojc IlTittags|tiUe in 6er £jei6e^) un6 6ie

6rü&en6e, einen traumljaften 3u[tan6 ^erDorbringen6e Hebelluft^).

Rudi Stembergs „Paul" ffaüt \d\on auf tDe[tfali|d)em Bo6en

gejpielt
; ie6o^ an S(^il6erungen con toeftfäli|(^er £an6j(^aft entplt

6ieier Roman fa|t ni^ts, oor allem |tet)en [eine Itten|(^en gar ni(^t

in 3ufammen^ang mit 6cr £an6j(^aft. 3mmermann oerjuc^t im

„RTünc^^aujen" nac^ eigener Hn[(^auung 6ie tDeftfälijc^e £an6f(^aft

3U jd|il6em, aber i(^ glaube, 6er an |i(^ [o |(^arf ge3ei(^nete un6

in jid^ abge|(^loj[ene l^arte (E^arafeter 6es ©ber^ofbauern ^ätte |i(^

ein toenig 6eutli(^er als pro6ufet gera6c 6ie|er gerben £an6|(^aft

6ar|tellen lajjen. Sd}ü&ings größter Doraug ijt es, 6afe eine RTenge

feiner (Beftalten, aller6ings nid|t 6ie f)auptperfonen
,
gan3 un6 gar

mit iljrer Umgebung oertoac^fen fin6, toie au(^ öie {jo(i|län6er Scotts

un6 6ie RTörlier oon IDillibal6 Hlejis in i^rer fjeimat wurstln.

5ür Sd^ücfeing roirö 6ie Darftellung 6es Dolftsc^araliters in feinem

Sufammen^ange mit 6er Umgebung gera6e3U 3U einem Problem.

^) 3. B. „Srauen unb Rätfel" I, 92.

2) „Bron&fforlt* II, 174; „Stauen unb Rätlel" II, 148; „Rc(^t bes Ccbcnben»

111, 182; III, 248.
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(Er ^cbt 3. B, im „Hc(^t 6cs £cbiin6cn" I, 123 ^croor: „Aus öem
cinjatncn IDo^ncn bes iDcfttäIi|(^in Bauern [(^eint mir überhaupt

i^r ganaer (E^araftter mit allen [etnen €igen|(^aften ^erjuftammen.".

Ruä) öie geijtigen 3u[tän6e erfelirt er [0: „Unfer Rejonanaboöen

^icr i|t ein loei^er j^roammiger <)run6, um es gerabe3U 3U [agen,

ein gan3 oerflui^ter Sumpf . .

allen" 1). Der Hutor lä§l au^
Dolfes(^arafeters aus ben oerjc^iebin gearteten (Begenbcn tDejtfalens

|ic^ ergeben. Daljer bringt er in

unfruchtbare bergif(^e £anb mit

ifie gebämpfte Stimmung liegt auf

bie i)er|(^iebenen Spielarten bes

ber „ITtarfeetenberin" bas rau^e,

en ro^en Sitten [einer Beroo^ner

in 3u|ammen^ang unb [teilt im „5fäulein Don C^ore*" bk IDtrfeung

ber [umpfigen £anb[(^aft auf bie bumpfen, ^alb oertierten S{^lofe=

betDo^ner bar; im (Begen[a^ bam \kiitn bas „romanti[(^=[(^öne",

Don fleißigen IlTen[(^en beiDol)nte IDuppertal 2) unb bas fruchtbare

[übliche U)e[tfalen mit [einen freien Bauern 3). (Er oer[te^t es War
3U ma^en, roie bie alteinge[e[[aten Bauern auf i^ren ein[amen

Qöfen in ber eintönigen, nur oon DJalb^ecfeen unb feieinen tDalbungen

burc^3ogenen ^eibe [0 Der[d^lo[[en, [ilb[tben)ufet, [tol3 unb ^art rourben,

iDie bie .,3ntelligen3 träge, bie pMnta[ie aber rege" loerben mu§te.

Die (5e[talt bes ^ofbauem, bes Scijulsen in [einer knorrigen (Be=

[^lo[[eni)eit , Sc^tDeig[amfeeit unb mrtfeöpfigfeeit, ber in [teter Ru^e

[eine IlTa[erpfeife raucht, roirb tn [einen Romanen ti)pi[c^ 00m
„Sol|n bes Öollies" bis 3um „Recpt bes £ebenben". Die[e Bauern

[inb nur in bem 3bijll i^res ein[amen Jjofes, auf bem [ie unbe[c^ränfet

^err[^en, möglich', unb bes^alb lann Sc^ücfeing oon ben „Rütter»

bürtigen" an bis 3um „Red^t bas £ebenben" immer bie Bauern«

ari[toferatie als gleichwertig neHen bie Hbelsari[to&ratie [teilen.

(Eben[o [inb bie nic^t bem Bauen|[tanbe ungehörigen in:en[c^en ein

probullt i^rer Umgebung unb aes allgemeinen Dolfes^arafeters.

Sc^ücfeing 3eigt, loie bie Ritterijürtigen auf i^ren alten großen

S(^lö[[em, fem oon aller Kultur, lo oerlinö^ert, ^oc^mütig, bigott,

nur auf bie (Erhaltung i^res Stanbts bebac^t roerben mußten. Paul
Broncfe^or[t unb Reinl)arbt Conbein*) [teilen „bie yoti Richtungen

bar, in toelc^e ber (E^arafeter bes lJollis[tammes, bem [ie angehörten,

[eit je auseinanber gegangen i[t .1. .; ber Crieb bes Unabpngig=
lieitsjinnes unb bie reali[ti[c^ pratti[c^ Itatur in i^nen" liattt [ic^

1) „Die I)ciltgcn unb Ritter" I, S.

8) ügl. „Die J)ciligcn unb Ritter*

ptntl)us, Die Romane £eoin Sc^ü&ings.

2) „Rfjciber^Burg", 1. Kap.

49. *) „Bron&^orjt" I, 47 f.

7
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in tConbcm „Dergcfellft^aftct mit Kaltblütigkeit unb pi)Icgma" , in

Bron&^orft 6agcgen mit „Rajtlojigficit bes (Bcijtes, mit einer ge=

fät)rlic^en ITtac^t ber pi/antajie, mit einem tCriebe 3U größeren unb

glönsenberen £ebensformen, toie |ie nur bie roeite S^^ne unb 5rembe

liegen konnte". — Unb unermübli(^ erinnert Si^üAing an ben tDejt»

fälijdjen Dolfesdjaralitcr , balb bur(^ (Epijoben, roenn er 3. B. bie

Hutnal)me bes ^eraogs beim $(^ul3en unb bie Ssenen in ber Sot^i^i^

bes Bauern im „Broncfet)or[t" [(^ilbert, balb bur(^ eingejc^obene

Bemerkungen, roie: „ba3u roar £ubgarbe 3U jeljr bie Cod)tcr i^res

realijtij(^en , bie u)irkli^cn £ebensbebingungen j(^arf auffa||enben

Stammes" ^).

Xiiä\t nur ben buxi\ bie Umgebung erseugten (Et)arafeter ber

IDejtfalen, Jonbern auc^ itjre Sitten unb Brauche füljrt Sd)ü(feing

cor. flud) l)ier toieber folgt er gan3 bem Beijpiele Scotts unb 3mmer=

manns. IDie Scott j(f)otti|d|e Husbrüike gebraucht, jo Dertoenbet

Sdjü&ing bistoeilen rDejtfälijc^e unb r^einij(^e flusbrü&e unb im

Dialog jogar ben Dialekt. Sc^ütfeing jc^ilbert im britten Banb bes

„Bron(k^or[t" roie 3mmermann im „Ittünt^^aujen" eine grofee toeft»

fäli|(^e Bauem^o^3eit
,

iebo(^ o^ne bie Urroüc^figkeit bes alteren

Diesters. 3m „l1Tün(^t)aufen" toirb bie f)0(^3eit auf bem f)ofe ber

Braut, im „Bron&tjorjt" auf bem f)ofe bes Bräutigams gefeiert 2),

unb roie in 3mmermanns Roman bie bei biejer 5ß|tli(^keit geljaltene

Rebe bes feinen ^erm, [0 roirb au(^ bei S(^ü&ings Bauern^oc^3eit

bie bcrlinijc^e Rebe bes preufeifc^cn Unteroffi3iers Don ben berben

Bauern nid|t oerjtanben. S(^on Scott ^atte joI(^e S^fte gern ge=

jc^ilbcrt, man bcnke an bas Jjo(f|Ianbsfe|t im „VOamxUv\". 2m
„SoI)n bes Dolkes" (II, 221 ff.) gibt Sd|ü(king bie Sc^ilberung bes

„S(^roingtages" auf einem Bauernhof; fjod)3eitsgebräud)e unb anbere

roeftfälij^e (Eigentümlichkeiten roerben aud^ jon[t erroä^nt^), unb

ausfüljrlid) jtellt er im „Bron&t)or|t" bar, roie ber alte S(^ul3e aufs

„Hltenteil" geje^t roirb. — 5^^ Si^ü&ings £iebe 3U abenteuerlichen

Ittotioen aber roar natürlich bie Darjtellung ber roe[tfäli|(^en ge=

Reimen 5^^^ ö^n meiften geeignet, bie feit ©oettjes „®ö^" ein

jtänbiges Requijit ber Ritter« unb Räuberromane geroorben roar.

1) »Rcc^t öcs Ccbcnbcn' III, 41.

2) Die ^o^scitsbräu^c, tocl^e Annette in öen „Btlöem aus tDcitfalcn"

((Bcj. Sdir. III, 96 ff) fd|tlöcrt, äf)nelt jetjr ber Darjtellung 3ntntennanns, meniget

ber S^ütfttngs.

3) „Königin ber nadjt", S. 3 f.; „Red|t bes Cebenbcn" III, 51; III, 169.
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$clb[t 3Tnmcrmann Ijattc |i(^ Jic DarjtcIIung eines 5^"^9^^^^s

itic^t entgc{)cn Ia||en („irrün(^t)au|( n" VII, Kap. 9). S^ü&ing jc^Ubert

bk 5e"i^ ausführlich im „So^n 6es üolfees", im „6ünt^er" unb

im „Rc(^t bes £ebenbcn"; loie hii 3mmermann toerben tDeftfälifc^e

Sprüche beim 5e"tgeri(^t 3itiert^), unb toie 3mmcrmann („IlTün^»

^u|cn" VIII, Kap. 5) |o gibt aui^ Sc^ü&ing t}i[tori|(ije unb pjtj(^o=

Iogii(^c (Erklärungen für biejes öolksgerid)!
, 3. B. im „Ked^t bes

£cbenben" III, 97, of)ne ba% jic^ ober eine Beeinflufjung ergäbe.

Rudi Dolfestümlidje (Bejtalteri unb Originale berjelben Hrt toie

in Sdjottlanb gab es in tDeitfaleti; bas Ifattt fi(^ fc^on 3mmermann
3unu^e gemacht, toenn er bm ad^ulmcijter Hgejel, ber Derroanbl»

l^aft mit bem Utagifter in Scolts „Kenilroortl)" unb mit Domine

Simfon im „(Bur) ütannering" , cber ouc^ mit jean Pauls £e^rcr=

geftalten 3eigt, ben fammelnben Hauptmann, ben Küfter unb cor

allem ben patrioten!ia|per oertDpbet. Derartige (Beftalten finben

TDir au^ in Sc^ücfeings Homanett ^äufig, unb noc^ im „Ke(^t bes

£cbenben" finb ber in ^i|torif(^e jStubien oerbo^rte ®ber[t unb ber

originelle Küjter Poll oortrefflim ge3ei(^net. Befonbers 3U bem

Patriotenfeajper finbet fi^ bei sfeücfeing ein jeljr äl)nli(^es (5egcn=

ftü* im $piel=Berenb in ber „Rneiber=Burg". Der patriotenfeajper

unb ber Spiel=Berenb erinnern jaber toiebcr an bie 3a^lrei(^en,

Tätjelfjaften (Bejdjöpfe, bie bei 5icott eine fo gro^e Rolle jpielen,

bie aber au^ bei Kleijt, (E. C il. f)offmann unb ber j(^n)äbi|(^cn

Romantik |i(^ eingebürgert l)aben. Soldje ©ejtalten, bie p^antaftijt^c

Reben führen unb tTtittDi||er ber Be^eimnifje finb, toie ber Pfeifer

Don ^arbt in ^auffs „£i^ten|teiii", Ifat $(i)üÄing ni(^t nur in bm
l)i[tori|(^en Romanen oertoenbet, 3. B. bie alte UTargaret in ber

„Dunklen Cat", jonbem toie lie au(^ anbere Hutoren in ber

mobemen (Er3äl)lung ni(^t entbelren können, man benke an bie

alte (Elaufe in ben „problematifmen Haturen"
,

|o übernimmt au(^

Sc^ücking bieje fonberbaren (5e|(^ppfe in jeine Zeitromane, toie bie

Hlten in ben „:^eiligen unb Ritte :n" unb im „(Erben oon ^omegg"
foxDie bas tCannen3apfenmännlein ju Clemenstoertl), bas er na(^ einer

3ugenberinnerung barftellt^). — tDirkli(^ bobentoüd^jige Originale

^ei(^net Sdjücking oft; als beren tüollkommenftcs (Ejemplar können

toir ben alten $aulen3er unb bc^roä^er Rot^e im „Re(^t bes

1) Buäi Hnncttc |ammcltc tDcjtföU|d)

aus tDcjtfalcn", (&cj. Sd)r. III, 96.

c Sprühe; ogl. Br. S. 166; „BUbet
2) ügl. £cb. I, 46.
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£cbcn6cn" an[cl)en, öefjen Dorftellungen [tets „um bie (Brenslinic, roelt^e

TErouTTi unö £cbcn trennt, taumeln"; unb au^ ^albt)iftortf(i)C (Be*

[talten, 6ie in 6er üolfeserinnerung fortleben, rocrbcn gej(^Ubert,

jo im „Bauernfürft" ber [(^toarse f)offmann unb in ben „Ritter«

bürtigen" bie nad| ber tDirWi(^feeit geji^ilbertc HIte, bie |(^on immer

|o alt unb Der|d|rumpft roor toie 3U ber 3eit, als S(^ü(feing fie

kennen lernte.

Hm t)äufig|ten aber [teilt Sd^üAing eine tDe|tfäIi|d)e Dolfes*

eigenjdjaft bar, bie in jeinem eigenen tDejen [tarft ausgeprägt roar

:

ben (5eipen[terglauben, bie leicht in bie oierte Dimenfion überjpringcnbe

P^antafie, bas Dorgeji^t, oon ben tDeftfalen „Dorge|ci)i(^te" genannt

:

„ein bis 3um Sdjauen ober minbeftens beutlic^em ^ören gejteigertes

Htjnungsoermögen, gan3 bem |econb»|ig^t ber i)od)j(^otten ä^nlid)" ^).

Dieje Dinge [pielen aud) bei Scott eine grofee Rolle, unb ebenjo

t)at HIejis jie für bie Ittark übernommen, man benke an bas Dor=

gcjic^t £tnbenbcrgs unb ben Kne(^t Rupredjt in ben „^ojen bes

fftun von Brcboro". S(^ü(feing litt „an ben (Elementen, roclc^c bas

®rgan bes G)unberbaren in uns ausbilben können, j(^on als Knabe

nic^t ITtangcr' ^j. Die £ektüre romantijc^er Bü(^er unb Scotts Ratten

bie pt)antafie bes in ber unljeimli^en (Einjamkeit Don Clemensroert^

auftDad)|enben Knaben, roo allerlei jonberbare (Beftalten umljer*

gingen^), — er t)atte aud) Brentanos Ilonne Don Dülmen gejel)en*)—
fa|t ins Krankljafte gesteigert, unb ber Derke^r mit Hnnette, bie

als Kinb nad)trDanbelte ^) , in beren £eben unb Dichten bas ®e»

|pen|tij(^e unb IDunberbare eine |o überroiegenbe Rolle jpielt, roo*

oon il)re IDerke unb i^re Briefe 3eugen, gab S(^ü(kings Deranlagung

neue tta^rung. Der (Be|präd|s[toff ber beiben beftanb oielfai^ in

(Bejpen|terge|d)i(i)ten, unb |ie toaren \x6) beibe „jelb[t nid|t im klaren

barüber, ob jie an bie tDa^r^eit unb tDirkli^keit biejer (Erjc^einungen

unb Catjat^en aufrid)tig glaubten ober ni(f|t"*); b. l). fie glaubten

1) Hnncttc o. Dro|tc
,

„Bilbcr aus tDcjtfoIcn"
,

gcj. Sdjr. III , 101 ; ogl.

Pclmann, „pjq^ifdje (Brcn33uitän6c", Bonn 1909, S. 272: „ein Sujtanb öes

mcn|d|Ii<i|cn BetDufetjcins inncrfjalb bes roa^en £ebens, toobei ein 5cnijel)en im

Räume unö ber Seit itottfinbet. Dieje (Erfd|einungen jinb von oltets^er beftannt,

unb Ic^on piutard) unb (Eufebius, piinius unb flulus ©clltus ertDäljncn jie.

Bei ben Beroo^ncrn mandjer ©egenben, toie bei benen ber jdjottijrfien 3njeln,

in Capplonb unb ber Bretagne mag man cttoas Ä^nli^es no^ I)eut3Utage

finbcn".

-) £eb. I, 48. 8) £eb. I, 42 ff. *) Ceb. I, 49 f.

'') Br. S. 139 flnm. «) £cb. I, 158.
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baran^). Die unheimlichen Elemente ^abcn in Sc^ücfeings £eben

ftets eine grofee Rolle gejpiet, bas erkannte |(i)on Sr^i^rat^^^j

Schädling tau|(^te gern mit anberen (5e|penftergej(^ic^ten aus**) unb

r>erftanb es, jie |et)r toirlijant münblii loieber 3U ersä^Ien*). (Er

glaubte feft an bas Ci|(^{iIop|en, bas er in ber „Sp^inj", Kap. 5

oertoenbet l^at, oeröffentlic^td über feine jpiriti|tij(^en Derjuc^c im

„Ittorgenblatt" 1853, tlr. 49 t- ßi"^ grofee Hb^anblung unter bem

auf bicjen Huffa^ ^in trat jogar ber

i)|ei^). (Es ijt aljo ni(^t oerrounberli^,

T»enn Sc^ü&ing bieje Dinge jl^r ausgiebig in [einen Komanen ocr»

Toenbet, unb bie Darfteilung gefpenftif(^er, übernatürlicher (5ef(^e^niffe

Ijat il)m ni(^t 3um toenigften bas Httribut eines romantifc^en Hutors

eingetragen^). tDie Scott, fo Könnte Sc^ü&ing Don fic^ fagen „ITti)

oron ent^ufiasm, ^otueoer, tlas (^ieflt) atoafeeb bi) t^e toonberful

anb tl)e terrible" '^). Befonbers in Sc^ü&ings erften Romanen „(Eine

bunfele lEat" unb „(Ein S(^loft am RTeer" fpielt bas (Befpenftif^e

eine grofee Rolle, f^on ^ier lommen H^nungen, Dorgefi(^te, un«

^eimli(^e tDefen cor. Die Spumeftalt „Das ^üt(^en" in ber „Dunlilen

tEat" ift iDo^l angeregt burd) bas ^ausgefpenft oon Rüfc^^aus, bas

eine „toeifee iimpmü^e" aufl)a|tte. (Bans frei oon fol(^en (Elementen

ift feein IDerfe Sd)ü(feings, felBft nid)t bie mobemen Unter^altungs»

romane. IDie bei Scott ber tob oon Perfonen bcutli(^ oor^er er=

feannt roirb, 3. B. im „IDaDeriei)" burt^ Boba^ (Blas ber Cob bcs

Sergus, fo gefd^ie^t es au(^ bei Sc^ü&ing: in ber „R^eiber=Burg"

bur^ ben Spiel»Berenb, im „«et^t bes £cbenben" bur(^ ben Küfter

Poll. (Brofee (Ereigniffe tDerben Doraus gefe^en: in ber „R^eiber=

Burg" iiai Spiel=Berenb eine iufeunftsoifion, im „Bron&^orft" unb

im „Doppelgänger" icirb ber (Ein3ug ber Preußen in einer Difion

erbli(fet. Huc^ an eingef^oben( Bemerfeungen über bas gefpenftif(^c

tiW.'iJ^

') „CcbcnsHIb", S. 114.

2) Steljc 5r.s Briefe an Sc^ü^ing unb Sretligrotljs (Bcbt<^t „Die Rofe'

(®cf. Dtd|tungcn6, £cip3tg 1898, BbJ II, 153). «) Dr. Sdj. Br. S. 202.

*) Sielte befonbers ben Hufj^ „3n Btcntoriam*
,

„Ilorb unb Süb*,

Oktober 1883.

^) (BebruAt in „Horb unb Süb", fe.lOöff., herausgegeben oon Z. £. S(^ü<fting;

Hemer bittet S(^., er möi^te ben tiif^ um ein Ijeiintittel für feine 5rau be«

fru^gen ; Sc^üdting gingen audf fonft lol^e Anfragen oon aufecr^olb 3U.

«) 3. B. „allgemeine 3eitung",[29. flpril 1857.

') £o(ft^arbt: ITIemoirs of tqe earlt) life of tD. Scott, roritten bi)

Ilimfelf, Bb. I.
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(Element im tDe|tfäIi|(^en (Ef)arafeter t|t kein ITtangcI, man leje im

„Bron&l)or[t" I, Kap. 1, in 6en „^eiligen unb Rittern" I, 27, im

„Redit öes £eben6en" I, 57.

Bauern unb DoI{istümIi(^e (Bejtalten jinb ber eine tCeil ber für

IDe|tfaIen (^arafetcri|ti((^en Beöölkcrung, ber anbere roirb bur(^ bm
Hbel unb bie (Beijtlid^keit gebilbet. Hud^ bieje Stänbe rDur3eIn beibe^

toie jc^on ausgefüf)rt ijt, gans in il)rer Umgebung, unb roenn man
|id| entjinnt, roas in bem Hbjd)nitt „3been unb tEenbensen" über

Sc^üÄings fln|id)ten oon Hbel unb 6ei[tlid)feeit gejagt ijt, |o ergibt

jid), ba^ er bie Darjtellung biejer Stänbe Ijauptjä(^Ii^ gebraucht,

um jeine 3bten an|d)auli(^ 3u gejtalten. 3ulius oon öo^ unb

HIcjanbcr oon Sternberg I)atten jid) 3uer|t bemütjt, ben Hbel mög»
Ii^|t reali[ti|ci) aud) mit feinen S^roädjen, aber boä) [tets mit geheimer

Si)mpatfjie im Roman barsujtellen , unb nod) abeIs|tol3er als bieje

beiben toar bie f)al)n»f)al)n. Die entgegengeje^te Rid)tung oertreten

l)auptjäd)lid) UTaj tDalbau (Spiller oon ^auenjd)ilb) in ben Romanen

„Yiaäi ber Ratur" (1851) unb „Hus ber 3unlienDelt" (1852), ©u^kom
unb Spielljagen in iljren jc^arfen Hngriffen gegen ben Hbel. Sc^üÄing

jdjliefet jid^ keiner biejer beiben Richtungen an, jonbem in jeiner

Darjtellung bes Hbels kommt ein sroeifa^er Stanbpunkt 3ur (Bettung.

(Einerjeits gibt er jeincm Unroillen über ben 3urüdigebliebenen, bünkel»

l)aftcn, abjeits Don aller Kultur jid) l)altenben, in Dorurteilen oer»

junkenen Hbel tDejtfalens HusbruÄ ^). üesl^alb füljrt Sd)ücking

unerj(^öpfli(^ Crjpen aus biejer Hrijtokratie cor; kein Staub ijt in

jeinen Romanen auc^ nur annöljemb jo rei(^t)altig oertreten toie

ber Hbel. Die beiben be3eid)nenbjten IDerke biejer Hrt jinb „Die

Ritterbürtigen" unb „Die fjeiligen unb bie Ritter". Die jonber»

barjten (Originale, oerarmte, intrigierenbe, bigotte, Ijoc^mütige, un»

gebilbete Hblige beiberlei (Bejd|led)ts jdjilbert er unb ^arakterijiert

jie teils burd| it)re ^anblungen unb Reben, teils bur(^ kommentierenbe

Bemerkungen. Hud| Karikaturen oon Hbelsreformern treten auf,

jo ber prin3 mit ber roanbemben Bejjerungsanjtalt in „S(^lo^

Dornegge", ber alte Sonberling fjooelberg in „Sxautn unb Rötjel".

ntcijter^aft jtellt er aud| Hbelsoerjammlungen bar, 3. B. in bm
„Ritterbürtigen" A II, Kap. 1, in ber „Königin ber Itac^t" 277

ff.

unb in ben „f)eiligen unb Rittern" ben Kreis bes Bijd^ofs. — Da

^) 3u öicjcr Beurteilung bes tDejtföItjdjen Abels finbcn jid) j^on flnfä^e

in 3nimermanns „ITtündjljaujen" II, Kap. 10.
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S(^ü(feing aber anberjcits, toi« |(^ott gescigt t[t, ein Hn^ängcr bes

^i[lori|d^=(EntrDi&eItcn ift unb Ifclbft eine Iteigung 3ur Hriftoferotic

I)at, jo tritt oft jcine BetDuttperung für bas 5cubal[t|ftem ^eroor,

unb I)ierin folgt er Scott, bem „Romancier bes 5cuboI|i)[tems" ^).

(Er ernannte bas (E^riDürbige in ben alten Hbelsti)pen, unb es laffen

fic^ 3U Baron Brabioarbine im „tDaoerleij" rooljl Seitenjtü&e finben,

feein (5Ian3, feeine f)o^eit, bie

bas träumeri[(^e fangen an

iDie ber Dater bes arijtoferatil c^en gelben im „$ol)n bes Dolfecs"

unb no(^ jpöt ber Baron im ,Re(^t bes £ebenben". Bejonbers in

$c^ü(feings atoeiter periobe trip mit Husna^me ber „:^eiligen unb

Hitter" bie Darjtellung bes Abels in biejer milberen Huffaffung

^eroor^). Da^er loirb $(^ü(fetng UTeifter in ber $(^ilberung oon

feieinen ©e|ell|(^aften unb Unterhaltungen in abiigen Kreifen, unb

bejonbers gut gelingt iljm bie Dialogführung. Die ganse feubaliftif(^e

IDelt mit i^ren $d)lö||ern, Stiftein, altem f)ausrat befafe für Sc^ü&ing

eine merfetoürbige fln3iet)ungsfei|aft; er jagt j^on 1841: „. . . aber

mobemer Seit angel)ört, feann mir

rüderer Reichs» unb Stifts^errli^feeit

Derbrängen unb alles, roas baflin gehört" 2).

3n btn „£)eiligen unb Rittern" [teilt er ben engen 3u[ammen=

I)ang 3rDi|(^en Hriftoferatie und 6ei|tli^feeit bar; in biejem Roman

fü^rt er bie oerjc^iebenften tEtjnen bes Priefterftanbes cor, oon bem

eblen Bi|d|of oon Sebenftein bil 3U ben betrügerij^en Kötterjö^nen.

Sonjt jc^ilbert er mit bejonberet £iebe bie fetngebilbeten, ariftoferoti«

f(^en (Bei|tli(^en ber alten Ri^tiing, roie bie Stifts^erren im „Sotjn

bes Dolfees" unb im „Rec^t ies tebenben" unb ben Rat 3anber

in „S^lo§ Dornegge". Hber au(^ intrigierenbe (Bei|tli(^e treten

auf unb ebenjo problematij(^e, fe impfenbe Haturen unter ben Dienern

ber Kir^e, 3. B. im „Re^t ©es £ebenben", in „tttörtijrer ober

Derbrc(^er", in ber „Curmjc^rocilbe", in ber ITooelle „(Ein Kultur»

feämpfer".

Der Bürgerftanb tritt bei Sc^ü&ing me^r in ben ^intergrunb.

3n ben Romanen ber erjten p« :iobe jinb jeine Bürger meift 3opfige

Spießbürger j(^rullen^after Hrt, toie bie Benoo^ner Ittünjters im

„Bron&^orft" , ber urteilsjc^rott^e £aufentro|t im „Bauemfürjt",

ber Profefjor Bra^t in ber „Rtarfeetenberin". 3n einigen tCenben3=

1) Sicljc £cb. I, 23
f.

2) 3n ber 3tocttcn Auflage ber

an leinen Steunb oon ütncPtc fierooi

3al)ren, bie 3u|tänbe bes Hbels |cl|r gebelfert Ifätten. ^) Dr. S(^. Br. S. 34.

Ritterbürtigen" \)ibi er in ber tOibmung

, ba% |i(^ tn3tDi|(^en, |eit ben breifeiger
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rotnanctt unb bcjonöcrs in 6cn [pöteren tDcrfecn jpielt bas mobcrnc

iDO^I^abenbc Bürgertum eine größere Holle, aber jolc^e bürgerlichen

(Beftalten gelingen itjm toeniger als bie aus bcm Hbels» unb

Bauernjtanbe.

IDenn ou(^ $d)ü(feing roie 3mmermann bem 3nbu|trialismus

ni(^t freunbli^ gegenüber jtanb, jo mufete er boc^ ernennen, toeldj

grofee Bebeutung bas Hufblüljen ber 3nbuftrie für tDeftfalen ^atte.

T)est)alb jdjilberl er f)0(^öfenj^ntel3ereien unb 5<i^rikcn in ber

„Rt)eiber=Burg", im „Kapital", im „^rben oon ^omegg", oor allem

aber in ben „^eiligen unb Rittern". (Es finben fic^ au^ Hnjä^e,

bas Proletariat bar3u|tcllen , roie im sroeiten Banb ber „tjeiligcn

unb Ritter" bk €pifobe ber Hrbeitsfrau (Brete 3cigt; bk]t 5röu

erträgt mit (Blei^gültigfeeit bie (Exkommunikation, bie jie erleiben

mufetc, toeil fie, um iljre Kinber 3u oerforgen, einen unfeiri^lid^en

TTtann geljeiratet tjatte. Der Arbeiter in bemjelben Romon gibt

feinen pl)rajenl)aften So3ialismus auf, jobalb [eine £icbe 3u einem

i)übj(^en ntäbdien erf)ört toirb. Hm (Enbe [eines £ebens, als bie

Ausbreitung ber $03ialbemoferatie bie Hufmerfefamlieit auf [ic^ ge=

3ogen Ijattc, fearifeiert er jogar einmal in ber Itooelle „Bruberpfli(^t"

eine |o3ialbemoferatijcl|e Derfammlung.

Ita(^|t lDe|tfalcn unb bem Rt)cinlanb n)äl)lt S(^ü&ing für feine

Romane am liebften 3talien als S(i)aupla^, wo er jelbft jo gern toeilte.

Sc^on ber S(^lufe bes „gelben ber 3ufeunft" jpielt bort, femer Celle

ber „Derjdjlungenen IDege", bes „Sc^lo^ Domegge", ber „Jjerberge

ber (5ered)tigkeit"; „£utl)er in Rom" unb „(5ro§e RTenjt^en", mit

Husnal)me bes erjten Ceils, getjen gan3 in Italien oor jid^, ebenjo

einige tDerfie, bk, was bie pjt)c^ologij^e Problemjtellung unb bas

Dorl)errj(^en bes Künjtlerjtanbes betrifft, oon ^er)jes Hooellen be=

einflufet finb, roie „(Eine Künjtlerleibenjc^aft" , bie Hooellen „(Ent=

floljen", „Die Hottjelferin", „Römijc^e (5ej(^i(^ten". Seiner Dorliebc

für Rom gibt S(^ü(feing ^öufig HusbruÄ, es regt i^n unb jeinc

Perjonen jtets 3um Rat^benken über ^ijtorijc^e unb feünjtlerij(^e

Probleme an, unb f^ierbci finbet er manches feine tDort über bie

eroige Stabt. — (Einige Kapitel oon „5rauen unb Rätjel" jpielen

in £onbon, einige ber „ITtalerin aus bem £ouore", oon „S(^lofe

Dornegge" unb oon „^errn Dibiers £anbl)aus" in Paris, bo^ ^at

$(^ü(feing ji^ nur roenig bemül)t, bas £cben unb (Treiben biejcr

Stäbte (^arafeteri[tij(^ 3U j(^ilbem. 3n 5rönkrei(^ o^ne bejonbere

(Et)araliterijierung ber £anbj(^aft jpielen ein3elne Hooellen aus bem
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Kriege 1870/71. — Hber jonft {idnn man nur von toentgen Romanen
unö Itooellen jagen, ba^ |ie neutral loftalifiert feien.

(Es i|t |(^on ausgeführt morben, ba^ ben lUittelpunftt oon

S(^ü&ings tDerfeen meift perjopen aus bem Hbelsftanbe bilbcn,

feltener Bürger unb Künftler. öolitifeer unb $(^rift[teller aus ber

Klaffe ber 3erriffenen treten im melben ber 3uftunft", ber „Hfetien»

5efellf(^aft" , ber „ITtalerin" auf. (Europamübe, bie oegen eines

Derge^ens aus Deutfdjlanb flutten, fpielen entroeber felbft eine

Holle bei il)rer Rü&feetjr, roie p „$euer unb $lamme", in ben

„Derf(^lungenen tDegen", in „Bruperpflic^t", ober i^re Kinber tau(^en

plö^lic^ auf unb rufen buxä) ihr (Erf(^einen Konflikte unb üer=

tDi&lungen Ijeroor. Seljr gern fiilbert S(^ü(feing kleine 5ürftß"f bie

fi(^ in allen Spielarten, ron bem Bramarbas in ber „RTarfeetenberin"

bis 3U bem füllen f^üc^ternen Boucerän in „5raucn unb Rätfei"

finben. Hu(^ ber Rtobc ber lltilitärgef^i(^ten folgt er: einige

Itooellen, befonbers bie im Kritge 1870/71 fpielenben, führen in

militarif(^e Kreife, 3. B. „pubir unb (Bolb"
,

„Deutf(^e Siege",

„Die barmf)er3ige Sc^toefter", „Die Diamanten ber 6rofemutter".

(Eine eigenartige Dorliebe ^at S(^ü(feing für bie Darftellung

oon S(^löffern unb Burgen. €' felbft ersä^lt, bafe er anfangs

flr(^iteÄt roerben iDollte^) unb m ba^er mit ben Eigenarten eines

(Brunbriffes unb mit ben Stilarteri genau üertraut. 5^^ ^i^ S(^auer=

romantife toaren folc^e (Bebäube |inentbe^rli(^, bodj rourben fie oon

i^r nur 3ur (Erregung büfterer unb aufregcnber Stimmungen benu^t.

Hmim in ben „Kronenroäi^terny) unb 3mmermann im „Ittünc^»

Raufen" ftellen bie S(^löffer unplaltif(^ bar, o^ne Hngabe bes (Brunb»

riffes ober Don (Ein3el^eiten ber iaffabe, aber bennoc^ toirfeen biefc

Sd^ilberungen ftarfe burd) bie i^nen inneroofjnenbe Stimmung ; Scott

Derfu(^te es, feine S(^löffer bis iii (Einsel^eiten plaftif(^ barsuftellen,

ebenfo Hlejis
, 3. B. bas Rat^aiis im „Rolanb oon Berlin" , bas

S^lofe tjol)en3ia^ in ben „^ofen bes ^erm oon Breboio". Run
bringt es 3rDar bas Hbelsmilieu mit fic^, ba^ Sc^ü&ing bk ^anb=

lung oft in alten Hbelsfi^en fpielln laffen mu§, oiellei^t ^atte il)n

au(^ bas Dorbilb Bal3acs angercit, aber i^ l}abt in ber beutfi^en

Literatur feeinen Hutor gefunbenl ber fo pufig Sc^löffer unb alte

<Bebaube barftellt unb fie im aj(tttefetonif^cn Hufbau, im Stil, in

1) £eb. I, 26. I

2) Dgl. K. XDagncr, „Die ^tjtorij(^|n ITtotioc in Arnims KroncmDöf^tem",

Programm, (Bolbop 1908, S. 20 f.



— 106 —
bcr Husjtatlung bis 3u 6cn (Eapcten unb betn (Berud) bcs Kaufes

mit |oI(^er £icbe unb Husfü^rli(^feeit j(^ilbert toic Sc^ü&ing. (Er

jagt im „t)clben ber Sufeunft" (II, 30): „nichts |prt(^t bcutli(^er

ben ©cijt bcr Dcr|(^icbcncn aufeinanbcrfolgenben (Epochen aus, oIs

ber d^arafetcr bcr großen Bauroerftc, bic in ben oerjc^icbcncn

Pcriobcn nad^cinanbcr ausgeführt roorben jinb." Die einseinen

(Ccilc ber $d)lö||er löfet er mcijt 3u ocr|(^iebenen Seiten unb bem»

gemäfe in Derfd|iebenen Stilarten erbaut fein, fo ba^ er 3at)Irctd)e

feuIturl)i|tortf^e Bemerkungen anknüpfen ftann. Daljcr fiommt bem
£e|cr ni(^t nur bas Hufecrc bcs (Bebäubes War 3um BerDufetfein,

fonbern er empfinbet auc^ bic bem (Bcbäube inncroo^nenbc Stimmung,

befonbers ben mübcn Duft abgeftorbener Seiten in ben alten Hbcis»

|i^cn, 3. B. in ijoDcIbergs S(^Iofe in „Stauen unb Rötjel", in bem

Stift im „Re^t bcs febenben" Bb. 11. (Einen tiefen (EinbruA ma(^t

bic $(i)ilberung bcs unüollcnbcten S(^Io||es in ben „Rittcrbürtigcn",

in bejjen prunftooUc S^lfabe ber alte Rtain^öocl fein ganses (Belb

Dcrbaut ^at, unb bas innen öbe unb uniD0^nli(^ ift. Unb beseit^nenb

ift es, ba^ S(^üÄing in bic 3U)eite Huflage ber „Ritterbürtigen"

o^nc inneren Hnlafe eine feitenlongc Sc^ilberung bcs in brei Dcr=

f(^icbenen Stilen erbauten S(^Io||es G^uern^cim eingefügt ^at. Die

alten S(^löf|cr gcl)örcn 3U ben [timmungerregenben Rtitteln, unb gcrabe

auf biefem ^intergrunb roirfet bie Dar|tcllung bes Hbels jef)r plajtij^

unb lebenbig.

O



VI. Cec^nift öer flufecntDcI

,

s unöperfonenöarftcllung.

A. Darftellund ber HufeeniDclt.

Ute Betrachtung bes i){|tori|c )en unö Kultur^iftortjc^en Ijat |(^on

einige fjintoeije auf Sc^ü&ings uarltellungstec^nife ergeben. IDenn

in ben folgenben Beoba^tungen oie Hufmer{i|amfeeit auf (Eigenarten

feiner Darftellungsroci|e gelenfit »erben joll, bte für iljn unb, roie

i^ glaube, für bte epijdje Kunjt Im bie ITtitte bes ac^tae^nten J^^r»

^unberts überhaupt diarafeterijtil« |inb, [o muffen hierbei St^^Ö^tt

berührt roerben, mit benen ficb oie 5or[(^ung bisher fa|t gar ni(^t

bejc^äfligt ^at. Da für bie ijlix 3ur Unterfu(^ung gelangcnben

ted^ni|(^en (Eigenarten bisljer roebe r begriffliche Unterfc^eibungen no(^

fc[t|te^enbe tCermini Dor{|anben fiub, jo ift einiges HUgemeimC^eo»

retiji^e einsuflcc^ten , unb bieje peorctiji^en Husfüljrungen jotoie

bas jpe3iell für Sc^ücfeing beigeorad^te ITtaterial feönnen tjielleii^t

als eine Hnregung 3U toeiterer Uiterfuc^ung ber Dar|tcUungstcd}nik

im Roman übcrF^aupt unb befor bers für bie ber 3eit um 1850

gelten ^).

3unä(^|t jinb aroei Hrten bes jpifc^en Dortrags 3U unterjc^ciben

:

(Er kann objefetiu [ein, b. tj. ber iEr3ä^Ier tritt gan3 hinter bie (Er»

3ö^Iung 3urü& unb oermeibet es, b^n £ejer in bie (Er3ät)Iung Ijinein»

3U3ie^en. ®t)nc Kommentar bei Hutors fd)reitet bie (Er3ä^Iung

ja^Iic^ fort, alles toas 3um Dernänbnis nötig ijt, njirb felar unb

[(^arf umrijfen gejdjilbert, bas Hi»ere unb 3nnere ber auftretenbcn

^) Einige Bemerkungen über biä tm Ilat^jte^enben ausgefüf|rtcn Bc»

oba(i|hingen finben fi(^, roenn audi ntcnr suföllig, in SpicI^agcns „Beiträgen

3ur t[I|corie unb tEe^nift bes Romansf , Ccipaig 1883. Riemonns Bu^ über

„(Boet^es Romantei^nift" gel^t 3um grcßen Seil oon anberen (Befic^tspunkten

aus; einige Anregungen finben |i(^ be ®abcl „Scotts Romantec^nik" , TXlav^

bürg 1901 ; eingel|enber bc^onbelt eini< e (Einael^citen Käte Sric^ßmatt«: »I)ift

Rolle bes (Er3äf|Iers in ber CEpik", £eip3 g 1910.
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perjoncn gleid|mäfetg ru^ig un6 neutral bargejtellt. Bis bejtc Bei»

jpiele für eine foI(^c (Er3äf)lungs{iun[t können ^einrid| oon Kleift

unb C. 5. inei)er gelten. — (5an3 anbers oerföljrt 6ie [ubiefetioe

Dar[teIIungsn)ei|e. Der Hutor mifc^t |i(^ pufig in öie (Er3äl)Iung

ein, er tocnbet |id) apojtrop^ierenb an ben £e|er, fü^rt i^n oon

einem Si^aupla^ 3um anbem, erklärt i^m bie (Ein3el^eiten
,

gibt

feine eigene tlTeinung 3um bejten, lenfet bie Hufmerfejamfeeit auf

tDid)tige Dinge, 3eigt ^aupt|äd|li(^ bas Äufeere ber Itten|(^en unb

(5egen[tänbc unb läfet bur(^ eigene 3nterpretation oon biefem auf

bas 3nncrc jt^liefecn.

Hatürlid^ finben fic^ bieje beiben Hrten ber Darjtellung niemals

ein3eln ausgeprägt, [onbem |ie gel)en oielfa^ ineinanber über
;
femer

liefee ji(^ für jebe ber beiben gefeenn3ei(j^neten Cec^nifeen no^ eine

me^r li)rij(^e, metjr epi|(^e ober meljr bramatijdie Dortragsroeife

unterjc^eiben, aber ber (Einfa^ljeit Ijalber lafje man es Dorläufig mit

ben Be3eid)nungen objehtiD unb fubjefetiD betoenben. Sd)ü&ing nun

[te^t in ben beiben erjten 3a^r3ef)nten [eines Schaffens ftark im

Bann ber [ubjefttioen Cec^nife, er löfet alfo gern [eine eigene per[on

f)erDortreten unb 3iel)t ben £e[er mit in bie <Er3äI)lung t)inein; [päter

toenbet er [i^ immer metjr ber obiefetioen 3U. IDenn roir bie

(E^araftteri[tifea ber [ubjefetioen tEed)nife im Huge beljalten, [0 ergibt

[i(^ als ifjre SoIq^ ein großer Ceil ber Dor3Üge unb ber S^roäc^cn

[einer IDerfee rein logi[(^; — S^üAing [elb[t loar [id) natürlich

bie[es 3u[amment)angs ni(^t beroufet. €s gilt nun bie[e für Sc^ü&ing

unb Diele anbere Hutoren d)arafeteri[ti[^e tEe^nife näl)er 3U analt)»

[ieren.

(Ein gutes Beifpiel bietet ber Hnfang bes Romans „(Ein So^n

bes Dollies":

„Die 3cit ber Bcgcbcn{|citen, tDcId|c toir bctn geneigten Ccjcr auf bte[en

Blättern 3u er3ä!)Icn uns onjdji&cn, ijt oon ben geroaltjamjten Cetben=

Idjaften bur^tobt unb oon E^anblungen besci^nct toorbcn, bie eine

[(^lummembc XDelt 3U Sd|rc&cn unb (Entje^cn wadi gerufen Ijaben. Aber

nidjts an Rul)e unb Stieben kann bent jtillen länblic^en Bilbe glei^ Itommen,

bas [idj bem flugc barjtellt, inbem toir ben Dorijang cor ber crftcn Sscne

unferes Dramas in bie £jö^e roollen lajjen. Auf einer grünen Rafenfläc^e

feljen roir int Dorbergrunbe redjts eine Cinbe jidi erljeben ..." ujtD.

Itac^ ber objeMiDen Sd)ilberung bes $(^lo[[es fäfjrt ber

Hutor fort:

„ttadibcm tDtr jc^t nod^ einige (Bruppen oon italicnif^cn Pappeln

unb prödjtigcn allen ©bjtbäumcn bem jtattli(^en fjerrenljauje rechts unö



lintts als grüne oonbuj^tgc (Etnfaluttg sugcgcbcn, ijt unfcr Conbf^aftsbtlb

fertig, unb nur btc Staffage fe^I

Oorbcrgrunbc mit jcinen fabelljaft

no(^. Dicfc übertDöIbt öer Baum im

mödjtigen Äften."

Dann folgt bk Darftcllung bes 361)115 ber unter bcm Baum
ji^enben frctf)errli(^cn Sdtnilic, oott ber jcbes ITTitglicb in Präjensform

unb unter erfelärenben unb I)umori[lif(^en (Blofjen d^arafeterijiert toirb ^).

ITTan leje bteje umfangret(^e (Ettigangs|3ene unb oergleii^e mit i^r

bie Hnfänge ber KIei[tj(^en (Eraänlungen ; bann roerben |id) bie ht^

3ei(^nenben ttterkmale ber jubjeMoen tCe^nife Sc^ü&ings bcutlt(^er

abgeben. HIs (Ergän3ung 3U betn eben gegebenen Bcifpiele mögen

no(^ bie $(^Iufeu)orte ber „R^eibe>Burg" bienen: „. . . unb |o btc

(^arafeteri[ti|(^e S(i)Iufegruppe unfe :er (Er3öf)Iung beleu(^tete, cor ber

toir langjam ben oerpllenben D(rt)ang nieberrollen loffen".

Dieje beiben Beijpiele 3eigen 3unä(^|t, ba§ |i(^ Sdjü&ing bei

jeiner Darjtellung eine Bü^ne ob fr ein Bilb Dorjtellt. (Er entlehnt

aljo für jeine Cec^nife oieles ber l unft bes Regifjeurs, er fiann na^
unb na^ bas S3enenbilb aufbauet unb bei (Ein3el^eiten oertDeilen.

Hber bieje epij^e Regi||eurte^niJ feann au^ |e^r ido^I in ganj

objefetiüer IDeije angeroanbt loerJen, gan3 [a(^Ii(^ unb o^ne Be=

tonung ber eigenen perfon könnte ber Derfajfer bie Ssenc anorbnen.

Dos ^auptdjarakteriftifeum für Siü&ings Ce(^nife aber ijt, ba% er

burc^aus nii^t t)inter ber (Ersö^Iimg oerjc^roinbet
,
jonbem ba% er

aus il)r Ijeraustritt unb ben £e[er| in [ic ^inein3ie^t. (Er üermittelt

aljo 3rDijd^cn S3enenbilb unb 3uj«auer unb interpretiert bie Dor»

gänge auf ber Büf)ne. (Er jpieltl gleid|jam ben Regijjeur auf ber

C^eaterprobe , b. ^. er gibt erfelörenbe Bemerkungen über bit

S3enerie , bie Perjonen unb bie Hanblung. (Er fügt aber au(^ 3u=

gleid) kritijc^e, p^iIojop^i}d)e unb tumorijtij^e (Blojjen ^in3U. RTan

könnte aljo jeine DarjteÜungstDeijd interpretatorijdje Rcgijjeurtcdjnik

nennen.
|

Die Dorliebe für bieje Cedjnfc ma^t ji(^ j(^on in ber tDort«

voal^l bemerkbar, 3. B. in ben Ka )itelüberj(^riftcn : „(Ein Kac^jtü(k

mit malerijc^er Staffage" („Bauern

(„^elb ber Zukunft" II , Kap. 8).

bem £ejer ein Bilb, eine Ssenerü t)orfü^re: „(Ein Kraus bieten

(Ei^enlaubs umral)mte bas Bilb"'). Ober:

1) Die S^önljeit biejer Saenc rül)m

Brief an S^üdting. 2) „Soljn bes t olftes" I, 77

ürjt" II, Kap. 6), „$(^lufetableau"

Der Hutor jagt birekt, ba^ er

wo ber S'^ß^^be

Rugujt König in einem (ungebruditen)
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burc^ ein oon ben Bu(i|cn3tDcigcn gcroölbtes bunliles (Eor ein oon

hex Sonne grell be|d|ienenes reiaenöcs Weines £an6|(^aftsbUb er=

bli&te, roelc^es bas tDdbtor aufs S^önjte umrahmte. — (Es roar

eine Saenerie gan3 eigentümlicher Hrt . .
." ^). 3m erjten Kapitel

bcr „Spljinj" Ijeifet es: „(Es i[t ein e^t rl)eini|(^es Bilb . . . Das
(5an3e maä\t einen tjöc^ft maleri|(^en (EinbruÄ." "Dann folgt eine

lange Parabaje barüber, toie erjtens ber poeli|(^e Reijenbe unb

Sroeitens ber |taatsrDif|enj(^aftli(^e Reijenbe bies Bilb betrachten

iDürbe. — (Ein anberes Beijpiel : „. . . unb bie Bauern lagerten |i(^

in maleri|(^en (Gruppen umtjer. 3n maleri|(^en ©ruppen — nid^ts

konnte in ber VLat frappantere Bilber bieten als bies Weine Biroafe

betoaffneter Bauern" 2). tDill ber Hutor neue S3enenbilber 3eigen,

fo füljrt er uns [elbft oon bem einen S(^aupla^ 3um anbern: „3n

ber roeiten Kü(i)e ift niemanb; aber aus einem ^inter3immer tönt

eine laute Stimme. IDir betreten es . . ."^). 3m Hnfang ber (Er*

3äl)lung „Dertau|(^te SdjiAjale" roanbert ber Hutor mit bem £e|er

bur(^ eine Itleine Siabt unb belaufet mit il)m eine Strafeen|3ene

;

gan3 ä^nlid) wol\nt in ber ttoüelle „Huf einen Schelm anbert^alben"

ber £e|er ^eimlid) 3u|d|auenb ben einleitenben Vorgängen bei, unb

3U Beginn ber „Dunklen tEat" roirb bk Situation baburc^ beutlid)

gemacht, ba^ „bie Sonne unter oielen anberen Dingen brci (5egen=

ftänbe, bie uns oon tDid)tiglieit jinb, erbli&t". — 3n all biejen

Beijpielen toar ber Blicfepun&t 00m £e|er ober oom Hutor aus ge=

nommen, bisroeilen auc^ ge|(i)ie^t bies üon ber ^anbelnben Perjon

aus. Dies ift befonbers ber S^ll, roenn roir einer (Bejtalt ber (Er*

3äf)lung auf it)rer IDanberung burdj eine £anbj(^aft ober ein S(^lo§

folgen, |o roirb auc^ in ben italienifdjen S3enen Rom oom BliÄ*

punfet ber bargeftellten perjon aus betrad)tet. Die Regijjeurtec^nife

bringt es mit jid^, ba^ Si^ücfeing eine au^erorbentli^e Dorliebe für

malerij(^e S3enenbilber t)at. IDie er bas malerij(i|e, abgejdjlojjene

Bilb aud) no(^ anroenbet, toenn ber Blicfepunfet oon einer gan3

unftünjtlerijc^en Perjon aus genommen toirb, 3eigt folgenbes Beijpiel

:

„Der iüöt|(i)c Krämer betrai|tctc jic mit tDoljIgcfallcn. Unb in ber

?Eat bilbete jie, oon jcincm Stanbpunht aus gcjeljen, eine liebliche unb

malcrtjc^e (Erj(f|einung. Sic l}ielt am (Eingänge bes IDalbcs, too über btc

1) „Der böje nad}bar*, S. 135/36.

2) „Kampf im Spcjjart", S. 121, gans äl)nli(^ im „Bauernfürjt" II, 223.

3) „(Ein Sofjn bes DoBtes" I, 78. Diele djaraftterijtil^e Beifpicle Ijierfür

bietet bie erjte Saijung ber „ Ritterbürtigen".
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cinlaufcnbe (E^aujjcc eine Bxt Zox toölbung oon 6en loubrei^en flften gc*

fc^Iagen toorben, unö toal^renb jib fo ein bunMer Hal)men aus Sioeigen

unb BlättcrfüIIe um jie 30g, legte feie Sonne »olle, farbige (Bluten auf ben

Ijorisont, bie ben Ijintergrunb bes Bilbcs füllten i)."

(Es t[t |(^on crroä^nt toorben, aa§ eine 5ol9ß ^ß^ interpretotori|c^en

Rcgif|eurte(^nife bie jtarlie Berü(i|i{^tigung bes Hufeeren ber Dinge

unb IITen|(^en ijt. Der (Be|i(^tsei|ibru(fe, bie opti|(^e IDa^rneljniung

bes £efers unb bes Hutors Ipieiejt aljo eine gro^e Rolle. Der (Er=

3Ö^ler j(^ilbert, roas ber £efer fleljen joll, unb ßie^t baraus jeine

5oIgerungen. Diefe Ce^nife bes js^luljes „oon aufeen nadf innen"

mirb notürIi(^ jeljr miä^tiq für bp t^arafeterifierung ber perfoncn,

benn ber Hutor j^Iiefet oon ber (trfc^einung , ben (Be|i(^ts3Ügen ber

RTcnj^en auf ii\x 3nneres% Da^er finben |i(^ unaufhörlich

tDenbungen toie „er festen feein Verlangen 3U tragen", unb ber

3n)i|(^enja^ „roie es jd)ien" feel)rt tjäufig loiebcr. $0 jagt Sc^ü&ing

ni(^t birefet: „ber IDanbcrer ^atte

„unfer Utann mu§ jc^on lange

(Beroii^t feines Körpers balb auf

Bein, als ob jeine ©lieber ermüb

d)on lange jo gejtanben", jonbem:

jo geftanben ^aben, er [tü^t bas

bas eine, balb auf bas anberc

;ten; ber n)olfsl)unb Ijat ben Kopf

auf bie Dorberta^en gebrü&t unb berbriep(^ bie Hugen gejc^lofjen,

als ob er längjt (Bcbulb unb £ujnt)erloren unb eingejc^lafen jei"^).

tEritt eine j(^on bekannte Perjon iat^ längerer pauje auf, jo roirb

jie folgenbermafeen eingeführt: „an jeinem biegten, j(^rDar3brauncn

Bart, an jeinen pfiffigen, feieinen Hugen, bie bur^ bas ^aartoerfe

lugen, toie irgenb ein jc^laues IDib bmö] ein (Bebüj(^, erfeennen
tD i r Kubolf ben 3ägersntann" *). ( )ber : „XDer ijt bie rote (Bejtalt . . . ?

tDie eine Druibe ijt jie . . . Cret:n loir nä^er ^in3u; bieje blajjen

3üge jinb uns bcfeannt ..."

S(^liep(^ roirfet bie Darjtell ingstet^nife Sd)ü&ings au^ auf

jeinen Stil ein. Dur(^ bie 3nt( rpretationcn unb feritijd^en Be=

nterfeungen, bur^ bie ausfü^rlid}er parabajen unb Hpojtrop^en on

ben £ejer roirb jeine Sprache in b n tDerfeen ber erjten 3tt^r3c^nte

oft roeitjc^toeifig unb blumen^aft in ber Jean paulj(^en Ittanier,

unb er oermenbet in einer für ben projaoortrag ungetoö^nlic^

häufigen IDeije bie Kunjtmittel, toe [(^e (Eljter in ben „Prin3ipien ber

1) „Die Rittcrbürtigcn" A I, S. 57.

2) £jieriiber ausfül|rli(^ S. 124 ff.

») „Der böje Hadibar", S. 111.

*) »Die ©cj^tDorenen" III, 241.
f
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£iferaturrDif[cn|^aft" 5ic „obicfetiüen öft^ctij^cnHppcracptionsfomicn'*

nennt ^).

Die Sragc mä\ 5er {jerliunft biejer Cec^nift liegt na^e. (Es leuchtet

woljl o^ne toeiteres ein, ba^ i^re innere Urfadje in ber dlmä^Iii^en:

f)intDenbung 3ur realiftifi^en Darftellung öer Umroelt ßu |u(^en

ift. Die IlTen|(^en um 1850 forberten von ber Kun|t ben Realismus

unb bie Sdjilberung ber (Ein3ell|eiten, aber man be^crr|d)te no(^ nit^t

bie HXittel einer joldjen Dar|teIIung. Da toar bie interpretatori|(^e

Regi||eurte(^nife bie bequemfte unb einfac^fte Utet^obe ber realiftifc^en

BOiebergabe, benn es ift lei^ter, |i(^ eine $3encric aufsubauen, bas

Hufeere 3u [(^ilbem unb bann auf bas Da^interliegenbe 3u [djUefeen,

unb es burd^ ausführliche feritijc^e unb tjumori|ti|^e Bemerkungen

beutlic^ 3U machen, als objefetio unb felar bas IDejen ber Dinge 3U

erfajjen unb es ebenjo mit ber Spradje rDieber3ugeben.

IXadjbem je^t $d|ü(feings tEedjnife im allgemeinen betrachtet

roorben ijt, kann bie Unter|u(i)ung feiner Hufeenroeltsfc^ilbcrung unb

(E^arafeterifierungsfeunft im ein3elnen erfolgen, roobei natürlich immer

auf bie Solg^^rfc^einungen ber für i^n (^arafeteriftif^en (Technik

l)in3utDeifen ift. 3unä(^ft ift einiges üb^r feine Darftellung ber

£anbfd)aft 3u fagen. Hus ben ebm angeführten Beifpielen ergab

fi(^ 3ur ©enüge, roie Sc^ü&ing bas malerif(^e £anbf(^aftsbilb liebt.

€nttDeber f^ilbert er felbft bie umgebenbe Hatur als S3enerie, ober

er läfet bie auftretenben Perfonen bas Bilb betrad)ten. $(^ü(feing

Derfu(^t babei meiftens ein Bilb in großem Umrife mit iDeitem

^ori3ont 3u geben, b. I). er bcfdjreibt ni(^t nur einen feieinen Hus»

fd^nitt, fonbern bk qan^t ©egenb, foroeit bas Huge fie fafet, fei es,

ba^ er eine grofee freie £anbf(^aft oorfüljrt, loie bies 3. B. in ber

€ci(^osfeopie im erften Kapitel ber „fjeiligcn unb Bitter" gefdjie^t,

fei es, ba^ er ein kleines IDalbtal f^ilbert, toie er es in btn (Epifoben=

f3enen liebt. — Dur(^ bie genaue Kenntnis feiner ^eimatnatur unb

befonbers burc^ bas Dorbilb Hnnettens toar er 3U einer großen S^i«'

l)eit in ber Beobadjtung ber (Ein3ell)eiten ber Itatur gelangt, bie fid^

3u einer genauen Kenntnis ber Pflan3en unb Bäume, loie Dor allem

ber £uftftimmungcn IDeftfalens entroi&elte. Hls (^arafeteriftifA für

biefe Beobac^tungsföljigfeeit unb für feine Hrt ber tDiebergabe möge

folgenbes Beifpiel bienen:

1) (E. (Eljter: „Prtn3ipicn ber £iteratunDtffcnj(f|aft", ^allc a./S. 1911; B6. II,

S. 101 ff.



abf\tim, fo bafe bic £anbj(^aft

(e^tontmen ^atte, rocl^c man 31

txjoljma^ni. Unb tote eine gröfe«

fo ^otte btefe £anbf(^aft baburd

113 -
„Die attfeerorbcntli^e Rein |eit unb Klarheit bcr £uft lieg bie näheren

(Begcnjtänbe ii(i> ungcrDö^nlid^ leftimmt unb bcutlt(^ uon ben entfernteren

^burc^ üorbcr=, ntittel* unb Jjintcrgrünbc

anberen Seiten gar ni<^t fo unterf(^ieben

cc HBtoei^flung unb eine reifere Belebung^

au(^ einen größeren Sarbcnreic^tunt bc«

Itommen; bie Blottcr oon bcs lUliers alten (Ei^cn 3eigten ba, voo bie Sonne

barauf lag, ein gans tounberbar laftiges tiefgefättigtes ©rün, unb bie Siegel

auf ben alten (5aben fcittDörts »ont £}atipt^aufe toiefcn $arben unb tEöne

auf, bie einen ITlaler I|öttcn ent3fi&en mü||en^)."

S(i)ücfeing oerjtcl)t gcj(^icfen burd^ Itcbcncinan6cr= ober ITa^«

cinanberftcllung ber ^arafeterijttc^cn (EinscI^eitcn ein Bilb ber Zanb'

j(^aft unb eine Itaturftimntung barsuftellen ; unb aut^ hierbei loenbet er

3un)eilen bie Ce(^nife bes Rü(fe|(^lu|[es aus bem mit ben Hugen tDa^r=

genommenen an: „. . . ba§ bermerbft na^te, beioie Jen bie gelben

Blatter unb bie Sdjalen ber Bi(^nüffe, bie oon ben (Eic^^ömc^en

ausgekernt auf bem pfabe lagern" ^^^

5ür $(^ü(feings Darftelluni ber Itatur toirb aber no(^ ein

Kunjtmittel oon tDi^tigfeeit, bai |i(^ im a(^t3e^nten unb neun3e^nten

3a^r^unbert 3U oollcr Blüte enttoiÄelt liaüt. Um 1700 Ifatt^ man
gelernt, fic^ in bas Kleinleben ber Itatur feinbli(^=fromm 3U oer=

tiefen (Spee, Bro&es); bann mar ber Sinn für bie (Bröfee unb

£iebli(^feeit ber £anbj(^aft ermaftt (Ejaller, (Seiner), unb feit KIop»

|to(fe begann bie Derjenkung in oie gan3e ^errli(^keit ber Schöpfung.

HUmät)Ii(^ aber toirb „bic Hatui unter b^n Ijänbcn ^es Diesters 3U

einem jelbjtänbigen tebctoejcn, ii bem biejelben jeeliji^en Dorgange

fid^ abfpielcn toie im tTtenfd^en" ^) ; unb ^eine unb £enau, bie

S^ücfeing bejonbers liebte unb perfönli^ kannte, Ratten 3ur Der=

breitung bicjer Ilaturauffaffung beigetragen. Die Hatur kann einer»

jeits 3ur C^arafeterifierung ber nenjc^It^en Stimmung, als bcren

Hbbilb, t|erange3ogen toerben — bie Hnroenbung biefes Kunjtmittels

bur(^ S(^ü(feing roirb auf S. I3l f. betradjtet — , anberfeits kann

bei ber S(^ilberung ber Itatur einaHnt^ropomorp^ifierung angetoanbt

roerben, fo ba^ alfo ItaturDorgönde mit mcnfdjlic^en ©emüts3uftanben

unb =ausbrü(^en oerglidjen roerb« 1. 3n biejer IDeife jteUt S^ü&ing

^) „Doppelgänger", S. 164 f.

*) „Doppelgänger", S. 11.

') J)offmannsKrat|cr, „ttaturgefüM in beutf(^er Di^tung unb Kunft* in

„Stubien für wrgicidjenbe Citeraturgefrait^te" I, 146 f., auc^ „3eitf<i|rift für »er*

gleidjenbc £iteralurgcj^t(^lc* VII, 311 tf.

Pint^us, Die Homane £et)in S^Mings.
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oft bie Itaturcrcignillc bar, 3. B. „Der ^itnmel trotte bcn Hufruljr

gcjc^cn unb [(^Icubcrtc bic empörte Itatur in i^re ®l)Tima(^t 3urü(fe.

(Ein Sdjlag unb ein Schmettern — bie IDoIfeenunge^euer toaren

serjtoben, unb bas tDutöel)euI voax ein leijcs $^mer3ens|töl)nen ge=

iDorben"^). Die gleiche antljropomorpljijierenbc Darltetlungsroeife

roenbet S^ü&ing aber aud) bei ber Säuberung oon ©egenjtänben

aller Hrt unb bei ber Säuberung oon lEieren an; bo6) fül)rt uns

bies 3u ber Dorliebe S(^üÄings für bie gleich 3U betra(^tcnben genre=

I)aften (Epijobcn hinüber. 3una^|t aber mö(^te i^ no(^ ein Beijpiel

anfül)ren, bas für alles bisher über Sc^ü&ings Darftellungste^nife

©ejogte ^araftteri|tij(^ ijt:

„(Es TDor ein tounbcrbar jc^öncr flbcn6 gcrooröen ..." es war, „als

lege ein (Beijt ber Ruije, aber ou(^ ber Trauer feine S^^ü^^ ^ber bic (Erbe,

bicjcs jttllc (Eilanb im (D3ean ber Uncnblic^Itcit , bos Ijoffnungslos ein oer«

lorenes (&Iü& 3U betrauern |d|cint . . . Huf ben TDegcn, welche ji^ an

ben ^ügclraincn entlang unb bur^ bie tiefer liegenben (Brünbe jdjlöngeltcn,

fa^ man einseinc J}aufen «on Htenjrf|en 3ic^en, beren gemcinjamcs 3iel bie

im fernen flbenbncbel aus Pappeln unb XDipfellironen ragenben tEürme

unb C&iebelfpi^en einer Stabt f^ienen, roel^e im Qintergrunbe toiebcr oon

einer 3iemli(^ jteilen Bergtoanb überragt rourbe . . . Dieje Stabt — um
bcn Cejer fogleid) in bcn Itlittclpunltt biefer S3enen 3U ocrje^en — roar bie

Qauptjtabt bes Canbes . . ." Dann folgt bie Säuberung ber Ejäufer

unb Strafen biejer Stabt unb ber (Bejinnungen, loeli^e bic (Einroo^ner

liegen 2).

Dies Bei|piel 3eigt aI|o : 1 . bie Belebung ber Itatur burdj men|(i)»

li(i)e (Befüt)le, 2. eine liritijd)e rDeltj(i|mer3li(^e Bemerkung bes Hutors

(„bas hoffnungslos ein üerlorenes (5lü(fe 3U betrauern f(^eint"),

3. roeiten Umrife bes bühnenmäßig aufgebauten £anbj(^aftsbilbes,

4. Ce(^nife bes Rü(fej(^lu||es aus bem n)al)rgenommenen („[afj man . .

.

jie^cn . . ., beren 3iel bie . . . (Eürme . . . einer Statt |(^ienen"),

5. $ü^rung bes £ejers bur^ ben Hutor („um ben £ejer . . . 3U oer=

le^en.")

Sd^ütfting rät in einem Hufja^ ben ltjrij(i|en (Benremalern
,

|i(^

oon ber ©enremalerei ab3UiDenben, „bie Stufe über ber (Benremalerei

i\t bie J)i|torienmalerei"8). (Er jelbjt Ifat |i(^ eifrig um bie „f)i[torien=

maierei" bemül)t, aber er ijt bo(^ l)auptjö(^li(i| im „6enre" jtetfeen*

1) ^auernfurit" I, 136; äf\nliäi „(Bcf(f|tDorcncn" II, 110. •

2) ^ouemfurit* I, S. 31 ff.

3) „augsburger allgemeine 3citung" 1844, Beilage Hr. 32; „Poejic in ber

Politift-.



115 —
geblieben; unö 6as „(Benre" |)ielt ni(^t nur in jetnen ^iftorij(^cn,

fonbern aud| in feinen 3eitrommen, bejonbers in öen tDerfeen 6er

erften periobe, eine grofee Rolle; es kommt bejonbers in ben (Epi=

]oben 3ur ©eltung. 3n biejer V irliebe für bie jorgfältig ausgeführte

<Epi[obe i|t, rote |^on angebeuti, ein Streben sum^ReoIismus 3U er»

kennen, unb es ergibt fi^ nun ble 5rage:~tDie^oer5ätt ji^$(^<feings

Darjteliunjsrpeijejum Rcalismis? — IDenn roir bie Ittalerei ber

Seit 3rDtf$cnT84Ö iinb 1880 betrauten, |o finben roir in i^r ä^nlic^e

Bejtrebungen roie im Roman ; mpn pflegt erjtens bie ^iftorienmalerci,

bie uns ^eute mit i^rer auffälligen Betonung bes tE^catrali[(^en, .

mit i^rer unnatürlich forgfältigat Gruppierung bes Kleinkrams roie

ber ntenjc^cn unb mit i^rem Htejierli(^t als fo unroa^r er|(^eint, unb

jroeitens bie (Benremalerei, mit dem Bemühen, bgsldeinleben ju er»

fallen, bas aber nur ein innerlid unb öu|erlid^ unroa^res, fäuberlid}

^erausgepu^tes Zeb^n i|t. ^arm oje Situationen roerben in jüfeli^er

ober l)umorijtij(^er IDeije bargej eilt, unb oor allem bur(^ ben Stoff

roollte man fe||eln. So fanb aber legten (Enbes eine Dertaujc^ung,

ber tDejensarten ber beiben Küifjte ]iaü, bie £e||ing einjt 3U fd^arf;

iljrer Betonung ber Situation, bes/

kijd^ auf, roie bie Unterjcfjriften ber

Bilber in ben $amilienblättern ieroeijen, unb bie rebcnbe Kunjt er*'

3eugte in il)rem Streben 3ur reali|ti|(^en Darjtellung eine maleri|(^e

S(^ilberung. I

'

3n Sc^üdiings Romanen |talt bie (Epijobe ^auptjä(^li(^ (Einsei»
|

fsenen aus bem Kleinleben barJ ^ier aljo bietet jic^ ®elegenl}eit 1:

3ur (Entfaltung jeines Realismus.! Diejer aber ijt, roie ber Realismus

ber Dur(^j(^nittsmalerei jeiner 3e t, ein bur(^aus genrc^after, ^umo=

rijtij^ gefärbter. tDie bie (Bcnre naier auf i^ren Bilbern bie Bauern

unb "Dirnen ni^t bei ber Arbeit mb in ben für jie c^arakterijtijc^en

Be|(^äftigungen oorfü^ren, jonber i bei S(^er3 unb tEans im tDirtsljaus,

fauber gefeleibet unb in jittigen i iebesJ3enen, jo jtellt auc^. S(^ü(king

jeine länbli(^en (Bejtalten bar, bii beren Sei^nung bh Iltögli(^feeit

eines jtrengeren Realismus für i|n, ber bas £eben ber roejtfälij(^en

Xanbberooljner jo genau feanntl, bo(^ am erjten gegeben roäre.

Sein Huge ridjtet ji^ ni(^t baraif, roie ber Bauer arbeitet, Jonbern

roie er als Urbilb ber Ru^e ji^tl ]izl}i, jeine Pfeife raucht unb (5e»

jpräc^e füljrt. Unb biejen jaubcin (Denrerealismus 3eigt S(^ü&ing

fajt burd|roeg au^ in ber Darjtellung bes £ebens ber anberen unteren

unb bürgerlid|en Stänbe. (Es kJ^rt 3. B. ^äufig roieber, ba^ ber

gej^ieben l)atte: bie Ittalerei in

Stoffes fafete bas £eben noüellij!
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Diener, auf 6en eine Perfon 3utritt, gerabe an einem ^öl3emen

£öffel oöer öcrglei^en [(^ni^elt^).

(Einen [trengeren Realismus kennt S^üAing nur in 6er Dar*

jtellung 5er t)eimatnatur, 6er $(^Iö||cr un6 6es iljm jo rooljlbeftannten

ariftoferatildjen , müßigen £ebens. IDenn er 6ie Hbelsroelt f(^il6ert,

treten bejonSers jdjarfe Weine Beobad)tungen Ijeroor, roie „er arbeitete

jtumm mit 6er Spi^e einer 5^^^^ öie I)aut an jeinen 5i"9ßi^ä9cl"^

3urü(fe"^). tDenn Sdjü&ing einmal ge3rDungen ift, einen [trengeren

Reolismus obroalten 3U laffen, 6er 6ie Dinge netjmen un6 6ar[teUen

jollj toie jie [in6, |o entf(^uI6igt er jid) jogar 6estoegen, toie in 6en

„(Be|(i)tDorencn" I, 151, roo er ein pfelic^es (Bajttjaussimmcr j^iI6ert

un6 fortföfjrt: „. . . es wirb uns I)offentließ nic^t als (Bejd|maA*

lojiglieit ausgelegt, toenn roir 6ie|en entfe^Iid) oiere&igen, regel»

regten, oon 6er gepeinigt ^in un6 l)er fIaÄem6en, Iuftaus6örren6en

(Basflamme erljellten Raum nur mit einem angeborenen i6io|i)n*

feratijd|en tDi6erjtreben betreten un6 nur 6ann, roenn es unfere €r=

3äl)lerpfli(^t un6 öie Rü(fe|i(^t auf 6en freun6li(^en £e|er jtreng ge=

bietet. Das aber ift ^eute 6er 5aH"- ®6er er ge^t einer reali|ti|(^en

Darftellung aus 6em IDege, in6em er oon einem 3immer nur jagt:

„6as ganse BU6 i|t eben |o naturtoal^r, fo Icbenbig, fo realiftifc^, toie

man Ijeute fagt"^), o6er er Dermei6et 6ie $(^iI6erung einer S^rour*

geri(^tsDert)on6Iung : „Unjere £e|er |in6 oft genug Hugen3eugen fol(^

eines tragifcf}cn Dramas im Cempel 6er (5öttin mit 6er Btn6e un5

6en XDagj(^aIen getoefen . . . tDir brau(^en i^nen bes^alb ni(^t

im Detail 6en Saal 6es (Beritts, 6ie Si^e 6er Rid^ter, 6er (Be=

|(^tx)orenen, 6es HngeWagten un6 jeines Dertei6igers, 6en pia^ 6er

3eugen u]vo. 3U |c^il6crn" *).

Hic^t nur 6as Bemühen, ^äfelid)es un6 Hnftöfeiges na^ Ittög«-

li^feeit 3u Dermei6en un6 6ie IDirfelic^feeit etroas f^önfärberifi^ 311

1) „Die (Bc|(f|tDorcncn un6 t^r Ritter" I, 81. ^) „Bron&fjorjt" I, 154.

3) „Die ©cfditDorenen" II, 26.

*) „Die ©cj^tDorenen" II, 5; öIjnHdj II, 13. 3n einer fllterscrsä^Iung

:

„(EttDas auf betn ©etDilJen" 1882 {tomntt S(^tl(6ing allerbtngs 3ur t^eoretif^en

5orberung eines jitcngeren Healisntus; ber ^elb 5cKp, bcr „Qütjpus eines nichts

ftennenben unb borf| alles {(^ilbemben* Sc^riftjtellers roirb 3unt Realismus ge*

ffiljrt, unb fdjlieölidj toirb |eine ITooelle mit Doubet unb (Eurgenjeff t)ergli(^cn.

(Ein Sanitätsrot in biejer (Erßäljlung forbert jogar, „bie Sd)riftjteIIcr müßten

|id| eine Spesialitöt tooljlen", unb Robert fäljrt fort: ,in unjerer Seit ber RTalJe

müjfc ber einselne in ber Spesialitöt feines Stoffes ober ber flbfonberli^Äcit feiner

5orm (Erja^ für bie il)m mangeinbc Bejonbcrijeit fetner Hatur ju^cn".
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libcrtün^cn, bcroirfet es, 6afe trp^ [c^arfer Beobachtung Don (Ein3el=

Ijeiten kein eigentli(^er Realismus suftanbc kommt, fonbem au(^ bcr

^umori|tij(^e Con bes Dortrags unb bie l)erange3ogenen Dergleic^e,

aljo |tilijti[(^e (Elemente, tragen ^iersu bei. Ittan leje 3. B. bie

Sd^ilberung bes morgenblic^en Hetnemac^ens im ^aufc ^afebc&s im

.,Baucrnfür[t" I, 339 f., ober bie $3enen in ber Be^aujung oon

Sonberlingen, toie bie bei bem maier p. p. IDalpott im „f)elb ber

3uliunft" ober bie (Epijoben bes tactantius in ber „Utarfeetenberin".

Da aber bas ©enre^afte ^ier jtirli in btn Dorbergrunb tritt, toerben

biefe S3enen oft 3U ausgejponnenen anmutigen 3bt)Uen, roie in ben

breit ausgeführten (EingangsJ3er|cn 00m „So^n bes Polfees", oon

„$(^Iofe Domegge", ber „tCurmfaiDalbe" unb in bcr Säuberung ber

Dorgänge im 5ür|ten|c^Iofe oon LSrauen unb Rätfei". Sol(^e (Epi=

foben unb 3bi)llen jinb, 00m feü i[tlerij(^en Stanbpunfet aus beurteilt,

iDO^l bie toertDolljten tEeile oon $(^üÄings Romanen. — 3n biejer

Hrt bes 6enrercalismus toirb auc^ bie flusftattung ber XDoljnraume

bargejtellt. So roirb ber reali|ti| ^ empfunbenen unb in allen (Ein3el=

Reiten ausgeführten (Einrichtung bes Kramlabens unb bes Stubier»

3immers oon profefjor Bra^t im erjten Kapitel bcr „ntarfeetenberin"

bux&i bie ^umori[ti|(^e Hrt bcr S i^ilberung bas eigentli(^ Realifti|(^e

genommen. Huf bie genaue Sc^iberung ber 3immerausftattung legt j-

S(^ü(6ing großen IDert; bo(^ iient fie — toic fpätcr ausgeführt

toirb — lebiglic^ 3ur (E^arafetcriierung ber perjonen. — Die ^umo=

ri|tij(^e Hrt ber $(^ilberung tritt am beutl!(^ften bei ber Darjtcllung

oon ncben|ä(^lid)cn Situationen itnb in feieinen Beobachtungen ^croor.

IDie burc^ feriti|c^=^umori[ti|c^c Bemerkungen unb bur^ bie ^eran»

gesogenen Dergleid^c bie allsu rialiftijc^c Dorftcllung bejcitigt toirb,!'

mögen stoei Beifpiele 3cigen. 3unöc^|t: eine Dame bejuc^t ein

IlTujeum; jic „kam über eine breite, ^allenbc Stiege in einen Dor»

räum, roo bie S^au bes f)ausma|tcrs als einsigfte unb oberjte Huf=

fi(i|tsbet)örbe in einer (E&e fafe, j^rc intellektuellen 6abcn mc^r ber

Sortbilbung eines halbfertigen olollenen Strumpfes als ben HTei[ter=

ojcrkcn bcr oerfc^iebencn Kunrac^ulcn , n)elc^c [ic umgaben, 3u=

Toenbenb" *). Der Hutor mac^t |p alfo bur(^ bie ©egenübcrjtellung

bes Strumpfes unb ber UTeifterrirke unb ber kritijc^cn Bemerkung,

ba% |i^ bie S^^^ ^^^r bem Stumpfe als ben Uteiftcrrocrken 3U=

roenbet, |clb|t über bie Situaticn luftig. — Das anbere Beijpicl:

*) „Die (öcfc^iDorcncn'' I, 269.
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„(Er Ijatit bic breiten in Si^SPfl^toffeln jtc&enöen 5^6^ gegen bctt

®fen geftemmt unb be|d|äftigte fic^ 6amit, bicjen feinen offenbaren

tDo^Itäter an3u|peien, toeldje |träfli(^e Unbankbar&eit ber ®fen
jebesmal mit einem sornigen 3ijd)en auf3une^men pflegte^)." 3u
ber einfad^ referierten reali|ti|^cn Beobachtung am Hnfang bes

Sa^es bringt bas oerglei^enbe Attribut 3U Öfen „jeinem offenbaren

tDoljItäter" eine neue Hjjosiation; unb biefe urjprüngli^ nur 3um
Dergleid) bienenbe beutlidima^enbc H|jo3iation (n)ol)Itäter) roirb in

ber sroeiten ^älfte bes Sa^es bominierenb baburd), ba% bic Per»

jonififeation bes urjprüngli^en Begriffes ®fen loeiter bur^gefü^rt

roirb. Der Dergleic^ bejte^t in biejem S^Hc in einer Hnt^ropo=

morpt)i|ierung eines (5cgen|tanbes , unb biefe finben toir nodf

t)äufiger als bie jc^onS. 113f. ern)ät)nteHntt)ropomorpI)i|ierung ber

Ilatur. So belebt ber t)crfa|fer eine IDetterfat)ne : „Die tlXeeriung»

frau, bie oben auf bem ^urme als tDinbfat)ne biente, |(^ien im

Begriff, il)rem elenben üerrojtetcn £eben ein (Enbe 3U machen unb

jid) auf bas Pflajtcr bes f)ofes nieber3u[tür3en
,

jobalb jie nur erft

allein |ei, um ungeftört biefe tragif^e KataftropI)e aus3ufül)ren" 2)

;

ä^nlic^ ift bie (ri)arafeterifierung eines Spinnrabes ausgeführt, beffen

Spinbel 3eigen m'ül, fie „könne, roenn es auf öerrücfettjeit ankomme,

nod) taufenbmal mefjr leiften, als fold) ein großes ungef^Iac^tcs

Rab''^); unb einer alten erfal)renen Kaffeekanne roirb £cben unb

(Empfinbcn oerlieljen*.

tDie bie tlatur unb bie (Begenftönbe
, fo ftattet S^ücking au(^

bie Ciere mit menfcijlidjem Denken unb 5üt)Ien aus. Das (5äl)nen

eines fjunbes klingt roie bas „flufftötjnen einer geängftigten Utenfdien»

feele"^); bk ^unbe f)aben eine rcfignierenbe p^ilofopI)ie in ben

„Jjeiligen unb Rittern" II, 17, 87, 210; Ijier roirb 3. B. ein alter

fetter Spi^ gcfdjilbert, „ber fi(^ bk Iangiäl)rige (Erfahrung, ba^ all

fein Bellen eine regfame 3ugenb3eit l)inburd) 3U nid|ts gefiltert, 3U

fersen genommen unb feiner ©ppofition toiber jebe neue (Erfdjeinung

an feinem f)ori3ont roeife eingeftellt l)atte"^). So c^arakterifiert

Sdjü&ing auc^ bie Dögel fel)r gut; 3. B. im „Re^t bes £cbenben"

II, 254; III, 148, im „(Befangenen Dicf|ter" I, 59, in ber „Königin

ber tla^t" S. 7. — (Ein Stiftsljerr beobadjtct bie Ciere auf „geiftige

Störungen" im „Redjt bes £ebcnben" II, 178 f.; in ber Itooelle

^) „marftetcnberin- A III, 46. ^) „Bron&f|or|t'' I, 245.

3) .morftctcnbcrin" I, 136. '•) „ücrtaujdfte S(f|i*iale", S. 62/63.

») „Rc(i)t bes Cebcnben" III, 4. «) „Fjetitgc unb Ritter" II, 210.
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„(Ein eljrlic^cr IlTann" liabm fc|b|t bie Ctgcr „36een"; unb maiti^c

itere locrben 3u Spmbolen für bie Ittenjc^enorten
,

|o ber (Ejcl für

bcn Bürbeti' unb Sorgenträger im „£ut^er" I, 14 unb bie Se^roalbe

für ben 3beali|ten in „Kec^t inb £iebe" S. 2. — tEiere [pielen

überhaupt in $(^ü(feings Romanen eine grofee Rolle, unb feine t)or»

liebe für Pferbe unb Reiten feon|mt, toie au(^ in Scotts IDerfeen, oft

3um Husbru&i).

B. Darftelluig ber perfonen.

Die Perjonen jinb in Sc^ü^ings Romanen in boppelter ^injic^t

Don tDi(^tigfeeit, erftens als (E^tiafetere, als pfp^ologijc^e Probleme

unb stoeitens als S(^a(^figuren im Spiel ber 3ntrige. IDas fie für

bie Kompofition bebeuten, unb toie toieberum bie Kompofition auf

jie 3urü(Än)irfet, toirb in bem be onberen Hbjc^nitt über Kompojition

be^anbelt
;
^ier joll Sd|ü(feings K unjt ber (Etjaraliterifierung betro(^tet

roerben. 3unä(^|t ijt einiges übtx bie Arten ber in jeinen tDerfeen

auftretenbcn perfonen 3U jagen.

Der Darjtellung ^ijtorijc^er ©ejtalten ge^t S(^ü(Äing nic^t aus

bem IDege, bod\ bie großen fejtjt tljenben (Erjc^einungen ber (Bejd^ic^te,

toie IlTaria tE^erejia ober nap)Ieon, meibet er ober ^ali jie im

^intergrunb. (Er liebt es bagegm, t)ijtorij(^e Perjonen üor3ufüt|ren,

beren (Efjarafeterbilb in ber (5ej(^i c^te jd^roanfet, bie ein pjr)(^oIogij(^es

Problem barbieten. Da^er ijt i}m 3oJ^P^ H. jtets interejjanter als

UTaria (E^erejia, unb er oerto nbet gleid^ im „Sdjlofe am Itteer"

Hlfieri unb bie (Bräfin Hlbani} über bie er beim alten £afebcrg

jorgfältige (Erfeunbigungen ein3i(^t2); in ö^nlid^er tDeije üertoenbet

er im „Staatsgeheimnis" tubioig XVIL, in „(Bünt^er oon S(^iDar3=

bürg" ©untrer unb Karl IV., In „€ines Kriegsfenec^ts Hbenteuer"

ben Baron iren*, jpäter in ben 3beenromanen £ut^er, 3wlius IL,

Raffael, Utic^elangelo , £eo X. Be3eic^nenb ijt, ba% er jelbjt im

erjten Kapitel bes „£utf)er" ja(t, er fü^re gerabe £ut^er in Rom
Dor, roeil über biejen Hufentlalt toenig begannt ijt, „jo bleibt

unjeren (Bebanfeen aller Spielraum, um bieje £ü&e aus3ufüllen;

unjerer Ceilna^me für jeine (Bejialt bleibt bie 5tei^eit, i^n mit bem
fjer3en intuitiü auf jeinen IDegm bur(^ ben ®rt 3U begleiten, wo
in i^m ber Drang entjte^en obe • boc^ 3um (Entjd^lujjc reifen mufete.

1) 3ron(ftl)or|t" II, 225; »Rcc^t

2) Sic^c Zth. l, 216 ff. .

bes Ccbcnbcn" I, 182; ogl. Ztb. l, 192 ff.
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bas grofec tDerfe 3u Dcrjuci^cn, bas, iDcnn es audn oljnc feine Sc^ulb

nur ^alb gelang, boc^ ein ganaes mar". Hljnlic^ überfi^reibt er

int „Staatsgeheimnis", als er oorübergel)enb £ubtDig XVIII. be^anbelt,

bas a(^te Kapitel bes atoeiten Banbes : „(Ein ^i|tori|c^er (Eljarafeter,

ber no^ näherer Unter|u(^ung bebarf."

$(^ü&ing ju(i)t nun biefe probIematif(^en (Eliorafetere gana aus

il)rer 3eit l)eraus 3U erklären, hierin unterjc^eibet er fi(^ aljo oon

ber niebrigcren Hrt bes Hnefebotenromans, toie i^n £ui|e I1tüt)Iba(^

pflegte. Hllerbings feennaci^net au(^ Sdjü&ing oft bur^ bie Dcr=

arbeitung oon Hnefeboti|d^em , unb bestjalb gerat manchmal bie

• (El)araMeri|tife 3iemli(^ jd^toac^ , roenn |ie 3. B. bei ber Darjtellung

Blüi^ers im „Bron&^orft" nur bur(^ bie bekannte fjujarenuniform

unb bie Derroedjslung bes mir unb mic^ ge|d)ie^t. 3m allgemeinen

fügt er bie Sc^ilberung ber l)i|torij(^en (Beftalten aus 3af)Irei(^en

Weinen 3ügen 3Üjammcn, bie i^m bur^ feine l)iftorif(^en Stubien

bekannt roaren; roeldje unge!)eure ITTül)e gibt er fid) 3. B. in ben

brei Bänben bes „£ut^er", um uns bie Umroanblung bes frommen

ITTön(^s 3um Ke^er aus 3ablreic^en (Erlebniffcn, an bie fi(^ Ittonologe

£ut^ers ober com Hutor gef(^ilberte pfi:)d)oIogif(^e Hnali)fen an=

fc^liejjen, barsulegen, unb aus toieoiel kleinen I)iftorif(^cn 3ügen ift

bie (Beftalt £eos X. in ben „®rofeen UTenfi^en" 3ufammengefügt,

Don ber Kur3fi(^tigkeit an bis 3U ben bokumcntarifc^ belegten 3n=

trigen! — S^ü&ing konftruiert fi(^ anäi 3UtDeiIen foI(^e proble»

matifd^en t)iftorif(^en (Beftalten aus eigener (Erfinbung, roie ben

„So^n eines berühmten tlTannes" unb ben „Sot^n bes Dolkes".

Sonft gilt über bie frei erfunbenen 5iguren in feinen ^iftorif(^en

Romanen basfelbc, toas im folgenben über bie perfonen ber Seit«

romane 3U fagen ift. — HTet)rfa(^ ^at er if)m bekannte perfonen

in feinen Romanen ge3ei(^net; fo Hnnettc, toie fc^on gefagt, als

Katljarina in ber „Dunklen ^at" unb als £ubmina in ben „Ijeiligen

unb Rittern". 3n biefem Roman ftellt er im Bif(^of oon Sebenftctn

bie Bif(^öfe oon Ketteier unb Ejefele bar, unb in ber (Dröfin (Eufto^ium

bie ®räfin fja^n=^a^n, bk \a in ben tDerken it)rer 3citgenoffen fo

üielfac^ erf^eint, roie bei (bupou), S^^^^^ £eu)alb, Stemberg,

^erroegV)- Der Hbbate Santini, ben S^ü(king in Rom kennen

gelernt liatU^), tritt in ber Hooelle „Die ^ufarin" auf; femer ^aben

^) Dgl. R. Vfl. lUctjcr, „©runbri^ öcr neueren beutf(i)en Ctteraiutgefc^ic^te' *

Berlin 1907, S. 136 Ho. 301. ^ £eb. II, 232.
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tür bcn Baron , 6en ©bcrjt , bch ffic^ctnirat in öcr „f)erbergc bcr

<Bcrcd^ti9&ctt" unö im „Re(^t öts £cbenbcn" Bekannte S^üÄings

<ils Dorbilbcr gebicnt i), bie Zigeunerin £ene in ber „Dunfeien Cat"

iDurbc angeregt burd) bas 3tgEuncnnab<^en , welches Si^üAings

Pater einft mit nac^ fjauje braditi, unb bas bort aufgesogen loarb ^)
;

iinb ber „3opfn)ebeInbe" tttarfeeilenber in ben „Drei ©rofemä^ten"

i|t ber Hteersburger IDirt S^Q^i? ^^^ Hnnette me^rfa<^ in tt)ren

Briefen erroö^nt, unb ber in i^rfm (5ebi(^t „Die S(^enfee am See"

auftritt: „— unb be^enb er|<^e|nt — Sopfroebelnb ber ge|(^öftige

pigmöe"3).

Hu(^ in ben Seitromanen lielte S(^ü(feing, feinen Siguren etioas

probIemati|(^es 3u geben; bo(^ gelingt i^m ^ier bie (E^arafeter»

3ei(^nung loeniger als in ben Mtori|(^en Romanen, benn es fe^lt

i^m 3ur (Erfelärung [olt^er (beftalen oielfac^ ber feulturgejdjid^tlic^e

^intergrunb, ben bie ^ijtorijc^en Stoffe boten. HUerbings juct}t er

tür bieJen in jtoei (Elementen (Eija^: 3unä^ft in ben langen (Be=

fprö^en, in benen |i(^ feine ^elaen „ausleben", unb ferner in ber

Darftcllung ber Hbelstoelt, roelÄ bie meiften feiner Romane be=

Ijerrf^t. Die (Beftalten aus ben| Romanen bcr ©röfin ^a^n=fja^n

^aben ftarfe auf i^n cingerDirfetl toie bie mit Srembroörtern unb

iDO^lgeformten pi)rafen gejpiÄte Konoerfation unb bie 3eic^nung

•ber äujjeren (Erf(^einung feiner perfonen 3eigen*). (Er felbft fagt oon

«inem Hriftoferaten: „®raf Salentin roar ein RTann, roie i^n ge=

roö^nlii^ fc^riftftellcrnbe Damen mit Dorliebe 3u ben gelben i^rer

€r3ä^Iungen benu^en"; er oerioenbet bann aber biefen Ittann bo(^

als gelben, unb tut bies in fpatircn tDerfeen no(^ oftmals. Diefe

gelben oerraten fi(^ fofort bux6^ il)r ariftoferatifc^^s Husfe^en unb

i^re Dollenbetcn £ebensformen
, fabft toenn fie in bürgerlicher Der«

feleibung auftreten. Sie finb fc^öit, geiftrei(^, intereffant, ein roenig

melan(^olif(^ unb peffimiftif(^. Äwli(^ finb bie S^öuen. Sie tragen

ein ftarfees Begeljren nac^ ©lü(fe in fic^, toie bie S^ouen (Beorge

Sanbs unb ber (Dröfin fjot)n={)aI)it
,

finb aber 3U reflefetierenb unb

^elbftquölerif(^, um biefem Derlanaen mutig 3U folgen. Diefe arifto»

feratifc^en gelben unb Qelbinnen baben 3U uiel IDo^lanftanbigfeeit

unb (Empfinblic^feeit in i^rem IDefEn, bo^er erf(^eint i^r (E^arafeter

gef(^raubt unb unnatürlich ebelmiitig. Um bies re^t beutlii^ 3U

crfeennen, betrachte man bie feaifc^en Konflikte oon S^ü&ings

») £cb, II, 46. «) Zth. I, 100. 8) ©cf. S(^r. I, 102. *) Dgl. S. 126.
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I)elben unb {}cI6mncn; als Beijpicl möge bie reid^e arijtoferatijt^c

Ijelbin in „Sd|Iofe Domcggc" biencn. Sic lebt als (Ersieljerin ocr»

fticibet, unb als i^r ber f)elb jeine £icbe erklärt, glaubt jic, er

roolle |ie als tief unter iljm [teljenbes ©efdjöpf oerjpotten unb begehre

jie nur 3ur (Beliebten. Als er fid) bann aber toeiter um jie beroirbt,

fürchtet jie, er l)abc itjr (Betjeimnis erfafjren unb oerlange fie nur

iljres Rei(^tums roegen. Unb jd)liefeli^ füfjrt [ic [ein nti^Derjtänbnis

3U ber llTeinung, er liebe eine anbere. So ent[te^en, obroo^l jie

]ilh]t ifjn l)eife liebt, immer neue f)inbemijje, bie oon Reflexionen,

aber nic^t oon freimütigem ^anbeln begleitet jinb, tro^bem ber Hutor

jeine fjelbin als eine Hnljangerin ber Si^öuenberoegung barjtellt.

Sc^üÄing 3ei(^nct überijaupt gern kalte, männliche Srauen, jo

Corrabina im „£utl)er", Konjtan3e in ben „t)erjd)lungenen IDegcn",

Jujtine in ben „f)eiligen unb Rittern", 5iföuen, roeldje glauben, bie

£iebe bes Ittannes entbel)ren 3U können, bann aber bo(^ oon i^r

be3rDungen toerbcn, toenn jie bie Husbauer unb Überlegenheit bes

Ittannes kennen gelernt l)aben; be3ei(^nenb ijt Ijierfür bie HoDelle

„Die barml)er3igc S^roejter". — Rtan kann aus biejen Bemerkungen

jdjon j(^lie^en , roic na^e ein großer Ceil oon Sdjückings tDerken

bem 5fl^ilic^^tott=llnterl)altungsroman jteljt, für ben berartige

(EI)araktere unb Konflikte ti}pij(^ getoorben jinb.

Sd)ü(king roar jid) jeiner Sd)tDäcl)e jelbjt beroufet. (Er jcf|reibt

1871 in einem Briefe): „3di Ijobi bod) neben ber ^elbin au(^ bie

gemütlidje 3rmgarb ge3ei(i|net ^), unb in ben „oerjc^lungenen IDegen"

bie . . . roie t)eifet jie benn glei(^ . . . bieje jinb bod) nic^t jo jteif

unb geijtreid) toie meine anberen 5rauen." 3u biejer Unnatürlic^keit

bes 6efül)ls kommt nun no^ bie ]iaxkt Hbl)ängigkeit ber perjonen

Don ber 3ntrige, bie in bem Hbjdjnitt über bie Kompojition aus*

fül)rlid)er 3U begrünben ijt. Die (Entroitklung ber (Ef)araktere roirb

aljo allentl)alben geljemmt unb erj^eint als ber jc^roädjjte Bejtanbteil

Don Sdjü&ings tDerken.

(Eine grofee Rolle jpielen in jeinen Romanen bie 3ntriganten

unb Böjeroii^ter , bie jeboc^ com üerfajjer, abgejc^en oon roenigen

Husnaljmen^), niemals als jc^roarse Derbrec^ematuren ge3ei(^net,

Jonbern in gered)ter Bet)anblung pji)d|ologij(^ erklärt rocrben. (Er

^) Hn leine SrfnDCJter (Eatl|inca , ITTünjtcr 2./6. 1871 , unocröffentltc^t im
Beji^ ber Santiltc. ^) 3m „Cutfjer in Rom".

^) 3. B. (Braf BcrnstDalb im „ärbcn oon Ijomegg*.



gibt itjnen oicl DTcnjd^li^cs, roie linbefrieöigten (E^rgeia, abgcroiejcne

£iebc, [glimme £ebenserfQt)rungJn, büftcrc p^ilojop^ie i). So scigt

3tDar Hllgunbc in bcn „Rittcrbü rtigcn" grofee H^nli^fecit mit Sues

Prin3ef|irt üon Saint=Di3icrs im

i^rcn Intrigen nur iljrcn 35cen:

„(Etüigen Juöcn"; bcibc folgen in

6ie Prin3cjfin totll öen Jcjuitismus

untcrftü^cn, Hllgunbe eine Stäriung ber Hbelspartei herbeiführen;

aber $(^üiing gibt feiner 3ntrigantin im ©egenja^ 3U Sue bo(^

mel)r men|(^li^e tTTotioe, it)ren (Etjrgeis unb bie Hng[t cor it)rem

l)eimli(^en ©atten.

(Es i|t |(i|on gejagt toorben,

roie aufeer i^m roo^I nur Jean

oiele biejer (Beftalten eng mit ber

ba^ $(^ü(feing eine grofee Hn3a^l

Don Sonberlingen, [onberbaren K(tu3eh unb €pi[obenfiguren oorfü^rt,

Paul unb n)ilf)elm Haabe. Da&
n)e[tfälif(^en ^eimaterbe 3u[ammens

I)ängcn, i|t [c^on frütjer ausgefprt. SoI(^e perjonen ma^en bas

eigentlid) {)umori[lij(^e (Element in SdjüÄings Romanen aus. 3m
„Rec^t bes £ebenben" II, 177 toiib gejagt, bie (Originale jeien „pro*

bufete ber Dersroeiflung einer trlibjeligen 3eit", ba^er gäbe es bie

meijten ©riginale unb I)umorijt|(^en $(^riftjtener im a(^t3e^nten

Jaljr^unbert, toie Stoift, Sterne, StnoIIet, Jean Paul, ^ippel, (Elaubius.

Unb ba S(^ü(Äings ^ijtorijc^e Rdmane meijt in ber sroeiten ^älfte

bes a(f|t3ef)nten unb um bie IDettbe bes neunseljnten 3öt)rl)unberts

jpielen, feann er joI(^e probufete ber 13er3rDeifIung aus ber Seit bes

Hbjolutismus unb bes Rofeofeo im rei^jten ITtafee oeriDenben. So

jc^ilbert er ji^on in ber „Dunkeln Zat" ben für jeinc Sd}äfergebi(^te

gekrönten ^errn oon Driejc^, uitb im „Sc^lofe am Rteer" jtellt er

ben (Brofeoater als Überbleibjel aes Rokoko bar. Die größte Sülle

an originellen ©ejtalten fü^rt er pber in ber „UTarketenberin" üor;

ba ijt ber balb btn llnir)erjitätsp|ofejjor, balb btn Krämer jpielenbe

Brad^t; ber ^eralbiker Steoenbeig, ber in unoermitteltem IDediJel

lac^t unb traurig toirb; ber „Kn inc^" (Kanonikus); ber Pantoffel*

^elb £actantius ; bie gejditDä^ige Ttargarettje ; ber an jeiner j^änb»

liefen „(Beri^tsbarkeit" leibenbe Dogt oon (Eljen mit jeiner be=

j(^ränkten, tjelljeljerij^en S^^u inb bem (5eri(^tsbiener Schilling;

ber alte einjame (Eggenrobe; oo allem aber ber 'Duobe3fürjt oon

Ruppenjtein, Rei(^soorfe(^ter in ja ^jij(^en £anben, genannt ber Colle,

unb jein oerkommener ^ofjtaat, (Berabe in $(^ü(kings legten

^) flllgunbc in ben „Rtttcrbürtig« x" , Simfon im „So!|n eines berüljniten

HXanncs*, £ja&bc(ft int „Bauernfürjt", Illontcnglaut in „S(^lo& Domegge".
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Romanen kommen jolc^e jonberbaren ©cjtalten roieber l)äufig oor,

toie bk tDe|tfäIi|(^en tEi)pcn im „Rc(^t 6es £ebenben", insbejonberc

6er oltc Rotl)c, unb in bcm [on|t |o j^roac^en Roman „Seltjame

Brübcr" bie robu[te, Sigarren raud|enbe, auff^neibenbe (Brafin

£e[tringer unb ber Ritter Don Pfeffersreut^, ber jein £anb unb jeine

Burgen oertrinfet.

Die (Einfül)rung ber Perjonen erfolgt inSc^ü&ings XDerften auf bic

mannigfaltigfte IDeife, ol)ne ba^ er babei bejonbere Kunjt aufroenbet.

(Es finben |td| kunjtloje (Einfüljrungcn toie: „IDir mü[|cn bem £e|er

je^t eine perfon oorfüljren, bie in bem Bau unferer (Ersä^Iung eine

^auptftü^c bilbet^)." Hber au% feinere UTittel finben |i^, roic bic

(Einfütjrung burd) (Erroä^nung im Dialog, bie natürlich l)aupt[äd^Iid}

ba in Betradjt kommt, roo es |i(^ um (Erregung oon Spannung

tjanbelt, fo insbejonbere bei (ErrDät)nung oon pcrjonen, bie oerj^ollen

ober totgeglaubt jinb, unb bie bann erft jpätcr Derroirrung jtiftenb

auftreten. 3ns ^umorijtijc^e roirb bieje tEec^nik geroenbct in ITo*

Dellen toie „(E. Krüger" unb „Diola", roo auf (Brunb eines |(^cinbar

(^arakterifiercnben Schreibens ein gelehrter Philologe ober eine alte

Jungfer erroartet roerben, unb f^liefelic^ er|d)cinen bie Hngekünbigten

als junge Rtäbt^en. — Die gelben lä^t S(^ü(king 3um erjten ITtale

meijtens mit einer (!)arakteri|tij^en ^anblung auftreten, loenn 3. B.

ber Bauemfürft in jeiner (Eingangsf3ene bie il)m feinbli^ gejinnte

ITtutter aus btn ^änben ber Bauern befreit. IDeitaus am pufigften

aber toirb bie birekte (Einführung einer Perjon angeioenbet, al|o

„roir erbli&en" in ber £anb|(i|aft ober in einem 3immer bie Perjon,

ober jie tritt 3U einer anberen j(^on bekannten ^^]ia\i ober einer

6ruppe ^in3u, unb bann roirb einfach bej^reibenb i^r Hufecres ge»

jc^ilbert. So lautet ber Hnfang ber „©ejc^roorenen" : „3n einer

großen beutjdjen proüin3ialjtabt jc^ritt ein jtorker, unterjc^t gebauter

ITtann burc^ bie promenabcnanlagen . . . (Eine j(^lanke junge Dame
f)ing on jeinem Hrm unb j^ien ji(^ mit einer Hrt frö^lic^en Behagens

auf biejen fejten Hrm 3U jtü^en."

IDenn toir toeiter bie Darjtellungsmittel Sc^üÄings unterfu^en,

bie er für bie Cf|arakterijierung jeiner Perjonen unb für bie Sc^ilberung

pji)(^ologij(^er 3ujtänbe anroenbet, jo müjjen u)ir uns baran er»

innern, toas früher über bie 50I9C" \tmtx tEec^nik, bie i(^ intcr»

1) „Soljn bcs Dolftes" I, Anfang bcs III. Kop. Ä^nlit^ „Die tDilöbtcbin"

(5cj. €t3äl|Iungcn unb Itooellen VI, S. 112.



25

prctatort|(^c Regi||eurtc(^nife nennte, gejagt ift: 6afe er in ben

früheren tDerfeen ben ^auptroer: auf bic Darfteilung bes Ruberen

jeiner (Beftalten legt unb oon bem Ruberen auf bas Jnnere ber

Perjonen jd)Iiefeen läfet; es finbet aljo nteijtens eine (E^arafeterifierung

oon aufeen na^ innen \tait Dcslalb finben ji^ „C^arafetergemälbe",

referierenbe 3ujamntenfajjenbe mri(^te über bie (Eljarafetere in ben

früheren Romanen oer^ältnismä jig rocnig, unb ^voat nteijtens nur

bei ber Darjtellung {)ijtorij(^er ober nterktoürbiger Perjonen. Ruf

bieje Hrt toerbcn 3. B. im „S(^Io 5 am Ilteer" ber (Bro^oater, Hlfieri,

bie (Bröfin Hlbani), im „Böuepfürjt" Kurfürjt Ittajimilian S^önj

(I, 268), ferner bie epijobij(^ei^ Hbelsti)pen, 3. B. in ben „Ritter=

bürtigen" Sajjenrobe mit bem Jlbelsjparren , unb bie Sonberlinge

^araftterijiert. — Bistoeilen legi bie Perjon im Dialog jelbjt i^r

inneres tDejen bar, roieHnton im „So^n eines berühmten Iltannes"^

S. 189; unb bies gilt tjauptjorolid) üon ben mobemen (Bejtalten

in btn et^ij(^en Romanen, toenn ji(^ £iebenbe i\)x fjers ausjdjütten. —
Bei toi^tigen (Erj(^ütterungen

,

entjc^eibenben (Ereignijjen toirb oft»

mals ber ©ebanKengang ber per on 00m Hutor beri(^tenb gejc^ilbert

unb bann bistceilen gejc^Iojjen: „So ungefähr mo(^te in IDorte

überje^t, lauten, toas j^nell butc^ bes Hr3tes Seele fut^r^)."

Hber, toie gejagt, be3ei(^|ienber als bie bireftt referierenbe

Rtet^obe ijt für Sd^ücfeing bie Oarafiterijierung oon aufeen nac^

innen, unb bes^alb ijt bieje ein roenig ausfü^rli^er 3U betrachten.

Die pf)i)jiognomife jpielt bei Sdjü&ing eine ungeroö^nlic^ grofee

Rolle. Sd)on in jeiner frütjen Jiigenb roar i^m bie Iteigung enoac^t,

(Beji(^ter 3U jtubieren ^), unb au* jpäter mu^ er bieje Beoba^tungen

fortgeje^t ^aben, benn oft finoen ji(^ in jeincn Romanen p^i)jio=

gnomijdje Bemerkungen oon oerblüffenber S^iw^^tt- ^aoaters Be»

jtrebungen, bas 3nterejje für baa Cf)eater, bie naturroijjenjc^aftlii^en^

Bemühungen um bie Phrenologie oon (Ball Ratten betoirlit, ba^ bas

P^i)jiognomij(^e ein toic^tiges (Element in ben Romanen geujorben

ojar^). Hu4 Scott ma(^t rei(^Mi ©ebraud) oon ber p^pjiognomife.

So jagt er : „Roroenas (Bemütsjt mmung toar oon Katur bie, toelc^e

p{)i)jiognomtfter immer bei einer

milbe, j^üc^tern" *) ; ä^nli(^ beuft ji^ S^ü&ing in ber „Sp^inj"

1) „®üntl|cr* I, 154; „Rc(^t bes

8) Dr. Sd|. Br. S. 10.

3) Husfü^rli^er hierüber Htemai|n

*) Scott, „3D(nt^oc", Kap. 9.

jdjönen Hautfarbe annetjmen: janft^

Ccbenbcn" I, 4.

,
„©oet^cs RotnantC(^ntIt'', S. 217 ff.
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S. 5 auf öie ptjrenologcn. — 5ür 6ic (Bräfin f)at)n*Qa^n toaren

bk feinen portröts iljrer arijtoferatijc^en fjclben unb ^elMnnen 3u

einer $pe3ialität gerooröen, aber öiejc Hbelsgejtalten erftarrten all»

möpd) 3u feonoentionellen tCi)pcni), unb $d|ü&ing {)at, toie aus

bcr S. 121 gegebenen Sc^ilberung [einer ari|to?irati|(i)en ^aupt=

perjonen tjeroorgeljt, Don biejen ti)pi|(^en (Be[talten manches für bic

Porträtierung jeiner gelben gelernt. S(^ü&ing oeriDenbet bie

P^r)|iognonii{i nteijt beim Huftreten ber perfonen; er [(^ilbert |ogIei(^

bie (Be|i(^ts3üge bes tttenj^en unb ma^t bann Rü&jdjlüffe auf ben

(Eljarafeter. Diefe ^e(^nife toirb bei itjm fa[t 3urntanier; ni^t nur

bie J)auptper|onen, [onbcm au^ unbebeutenbe (Epijobenfiguren geben

ben Hnlafe 3u [orgfältigen pi)t)|iognomi|(^en Stubien. Itatürlit^

be^nen fi(^ [oI(^e Beoba^tungen auc^ auf bie gan3e (Beftalt aus.

3^ gebe ein Beifpiel aus einem l)i|tori|^en Roman unb eins aus

einem ber et!)ijd)en Romane. "Das (Be|i(^t eines intrigierenbcn

Abenteurers roirb folgenbermafeen gcji^ilbert:

„Sein (Bejidjt mar ni(^t jo bcfdjaffcn, um einem jungen ITläbdicn, bei

einjamcr Begegnung tDcntgjtcns, großes Dertraucn ein3uflö§en. UrjpTÜnglic^

mo<f|te es regelmo^ig, männlid} unb f(^ön getoefen jcin, aber je^t seigtc

es \i6] in Ijoljem (Brabe entlteüt; es feljite iljm ein fluge; über bie linfee

tDange lief oon bcm erjtorbenen fluge ^erob eine jtarltc ITarbe bis jum
ItTunbc ; bas gejunbe Huge ^atte einen untjeimlidjen flusbrudt, toeil es groß

unb ftier toar unb ji^ jcben lUoment unter einem breiten Hugenlibe barg,

fobafe es ausjal), roie bas eines Rauboogels. Das Kinn toar männli^

breit, ftorli ausgebilbct unb glatt gcjdjoren; ber ITtunb toar Mein, ebel

geformt, aber bic aufgetoorfenen £ippen trugen ein (Bepräge oon Stnnlt(^«

Seit, 3U bem nod) ein flusbnwfe »on mürri|(^er lDcItoerad|tung, ber in btn

^ängenben ITlunbroinftcIn feinen Si^ I)atte, I)in3U kam 2).*

Über eine S^ciu roirb gejagt:

„Sie ijt eine 3iemli(^ gro^e (Beftalt mit einem ebcl gc3ei(^neten Kopfe

Don einfallen 3ügcn, bie Stirn mtf)x breit als I)0(^, tlajc, ITtunb unb Kinn

regelmäßig gebilbet; bas ©an3e bod^ ni^t gerabe fdiön; ba3U ijt ber XDinItel,

ben ITafe unb inunb bilben, 3U tief eingebogen, jinb bie flugen 3U bi(^t

ncbeneinanber geje^t unb 3U bünn unb f^roa^ betoimpcrt, roas i^ren Bli&cn

cttoas {partes, Un|i)mpat^ijd|es gibt. Aber iljr ^eint ijt Mar unb frif(^ unb

tro§ ber 35—36 3at)rc, voddie fie tiabtn mag, ift jie eine jc^r getuinnenbe,

an3ie^enbe (Erjdjeinung, ber es no^ leidjt toerben muß, i^rc (Eroberungen

3U mac^cn^)."

1) Siel|e Ijierüber au(^ lUielfee, „Der Dcutjdje Roman", S. 132 f.

2) „marlietenbcrtn" A I, 98.

«) „"Dcrfciilungene IDege" B I, 151.
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3m „Re^t bcs £cbenbcn" II, 125 finbet |ic^ ^ine förmige ocr=

gleic^cttbe p^r)|iognomi|d^c Stubin über flrcnbt unb Utariannc oon

ntarijüljcn. Sc^r Ijäufig ftomtricn feine (Em3eIbeoba(^tungen oor,

|o, tüenn bie H^nlic^feeit eines ollen IlTannes mit einem ^unb ^erDor=

gehoben roirb, mit bem er lange 3ujammen gelebt ^at ^), ober roenn

S^ü&ing bas £ä(^eln ber ^alb pomijc^en , Ijalb tragi|(^en (5e|toIt

bes £actantius f(^ilbert: „(Es jcw ^öc^jt merfetoürbig aus, toie er

lachte : es |at} aus, oIs ob es blofe jufällig unb infolge ber Umjtänbe

ein Zad)m getoorben, unb als oo es urjprünglic^ auf nidjts anberes

als ein lautes IDeinen angelegt m^)." QEbenjo oerfte^t es Sc^ü&ing

oortreffli^, bie Utimife unb bie «arafeteri[ti|(^en Belegungen [einer

(Bejtalten bur(^ Derglei(^e an|(^pulic^ 3U ma^en, roenn er 3. B.

fagt: „Der alte $rei^err liefe bei Kopf mit bem genjaltigen Unter=

feinn auf bie Brujt |infeen unb pbeitete mit btn bu|(^igen Brouen

loie ein töroe, bejjen Stirn eine pejpe umjummt ... er ba^U" ^),

ober roenn bie ge|(^äftige Dientin, genannt „bie Kugel", in btn

„(Bejc^roorenen" II, 154 ujie ein „Üleberfc^ifflein ^in unb ^er [(Riefet".

—

"Die iedjnife ber Cl)ara?iteri|ierung oon aufeen naä^ innen ge^t

bismeilen jo loeit, bafe ni(^t gpfagt toirb: „jie roar |o unb fo",

jonbem „man mufete jie na^ iw^^n gan3en Ruberen für eins jener

anjc^miegenben unb me^r bur^l(Büte unb £enli|amlieit , als bur^

<E^araliter[tärke an3iel)enben tDelcn galten, beren es r)or3ugstDei|e

unter ben Blonbinen gibt*)." |Hu(^ bie $(^ilberung ber inneren

t)orgänge unb (BemütserregungeiJ ber perjonen roirb fa[t [tets bur(^

mimifi^e Beobachtungen eingeleitet:

„3un{tcr €ri^s ©ejic^t aberjörü&te folc^en (Beöanitengang nt(^t ous;

itn Gegenteil, es fa^ {e^r oerbütert itaretn, es mav, als ob 5et junge

ITlann mit irgenb einer Sorge rmgc, bie er ab{(^ütteln toolle, unb bie

bocf) auf jeinen fejten breiten Saultern toie 3ä^c haften blieb; sutoeilen

f(^aute er mit feinen gellen £tugpn gutmütig auf unb begann laut unb

luftig ein Cieb 3U pfeifen, unb blnn plö^Iic^ erjtarben bie j^rillen lloten

toicber, fein Kopf fenttte fi^, unb iin fluge Ijaftete, mä^renb er tDeiterf(^ritt,

om Boben 5)."

Hus biejer tEe(^nife ber inbii eilten (E^arafeterijierung erklärt fi(^

ber häufige ©ebrau^ ber $rage[( :^e bei ber Dar[tellung oon (5emüts»

oorgöngen, es toirb ni(^t gejagt: er ba^tt bies, fonbern: backte

1) „tjelb ber SuRunft" I, 197 f.

8) „Königin ber nai^t" im Kop.

*) „Verberge ber Gerechtigkeit" I,

2) „marJtetenberin" A I, 197 f.

i me^rfa^.

S. 8. 5) „Fjcilige unb Ritter" I, 66.
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er? . . . ober bockte er*)? HUerbings bienen bieje SraQCJä^e au(^

3ur (Erregung oon Spannung, benn ber £ejer joll 3unä(^ft ni^t er»

fahren, was bie perjon roirWidi benfet.

Ho^ eigenortiger als in bem ©ebrau(^ ber p^t)jiognomtli 3um
SroeÄe ber CI)arofeteri|ierung oerfä^rt $(^ü(feing in ber S(^ilberung

oon f)äufem, IDo^nungen, 3immem unb beren Beaie^ung 3u i^ren

3nfjabern. Seine flnjic^t über bieje 3u|ammen^änge brü&t S^ü&ing
t^eoretijd} ous in ber „Hfetiengejellji^aft" I, Kap. 2: „Die pi)iIojopl)ie

bes Quarticrjuc^cns beruljt auf bem Hjiom, ba^ bes ITTenf^en

IDo^nung [ein roeiteres Kleib J03ujagen ijt, ba^ jie |i(^ 3um Spiegel

[eines IDe[ens ge[taltct . . ."^); unb jo fül)rt uns ber Hutor ^ier

bur(^ bas I)aus ber 5^011 ITtei[eI, be[(^reibt bie ein3elnen Simmer

unb läfet hieraus auf bas tDejen ber Per[onen [(^liefeen: „£c[en roir

nun bie Schrift, roel^e bh (Einridjtung ber IDo^nung uns oor^ölt,

mit einiger bctjutjamer Umji^t, [0 jagt jie uns: . .
." Die Dar=

jtellung ber 3immereinric^tungcn bient natürlich aud) ba3u, ben (Bei[t

bes gej(^ilberten 3eitalters 3U djarafetcrijieren ; bics gilt [oroo^I für

bie ^i[tori[^en Romane, man oergleid^e bie Der[(^iebenen f)äujer

unb 3immer in ber „tttarketenberin", bie (Er3ät)Iung bes fran3öjij(^en

5ejtcs im „Staatsgeheimnis", toie für bie Seitromane, man lejc bie

genaue Sc^ilberung bes Pro^cnjtils ber aufliommenben piutoferatie

im „Ijelb ber 3ufeunft" I, 26, bie jorgjame Darjtellung bes oer»

fallenen Stiftes im „Rec^t bes £ebenben" II, 171 unb ber oielen alten

S^Iö[[er in allen [einen Romanen. Hber oiel t)äufiger als bur^ bas

3eitalter roill S^ü&ing burc^ bie (n)araliteri[ierungsmittel ein3elne

Per[onen feenn3eic^ncn ; als IlTu[terbeijpiel I)ierfür liann bie S(^ilberung

ber 3immer ber brei tDeibli(^en fjauptperjoncn in ben „f)eiligen unb

Rittern" gelten. 3unäc^jt bas 3immer ber gemütstiefen, unter»

brü&ten Cubmilla (I, 116), bas Sc^ü&ing gan3 na^ bem Dorbilb

öon flnnettens 3immer 3U Rüjc^Ijaus mit bem jd)rDar3en £eberjofa,

bzn Haturalienjammlungen, bem Kran3 oon ITtrjo[otis [(^ilbert; bann

bas Simmer ber ljumani[ti[(^en prin3ejjin (I, 137), bas einen „eigen»

^) 3. B. „Soljn eines berühmten irTannes", S. 182; „Rcc^t bes Cebenbeu"

I, 197.

-) Sä\on in bem (Erstlingsroman „(Ein Schloß am XlXeer" I, 206 jagt

Sdjü&ing: „tDcil bie bctoo^nten Räume eine eigene, 3U ben Oi^arafttersügen

bes BetDol^ners pajjenbe. P^tjjiognomie anneljmen, fo [pra(^ btcjer Raum ntrf|t

für bie KIarf|eit unb ben (Drbnungsjinn , noc^ aud| für bas (Bcmütsbebürfnis

bes Berooljncrs."
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tiimlid^ l)armontf(^en too^Itucnben unb fajt sauber^aften (Einbruch

ma(^t, CS bcrüljrtc it)n tote tttujik", unb j(^Iicp(^ bas ocnoirrcnbc

mit bunten (Bcgenjtänbcn übcriibene (Bcma(^ ber ko&ettcn, ober=

flä^Ii^en UTat^Ubc „— mit bei faft ärmli(^en IDo^nröumen £ub=

millens auf U(^tenberg unb ber gijc^ma&üonen (Einrichtung 3u[tinens

ouf tEoUenjtein bilbcten bieje 3immer Ittatljilbens einen merferoürbigen

Kontrajt" (III, 57). — ®ft loerben bie Pcrjoncn, \i\on beoor jie auf«

treten, bur(^ it)r 3immer (^arafetmjicrt: „3n ber Cat, ein gemütlidjer

UTann mufete ber Betoo^ner bicps Raumes jein ..." ^), ober Kurs

nc(^ i^rem (Erj(^cinen: „Der Denoalter j^ien meljr oon ber Hatur

eines ^amjters als oon ber eines pi)iIojopI)en 3U ^aben^)." Die

3immer ber 3ntriganten [inb [Icts in Unorbnung, mit bunt 3U=

jammengetDürfeltem UTobiliar ausneftattet, wk in ben „(Bejd^iDorenen''

I, 68. 5ür ^^'^ (n)arafeteri|ierunt ber (Epijobenfiguren unb $onber=

linge ergibt |id) natürli(^ eine ungeheure Iltenge oon originellen

3u[tönben ber 3immer. ITtit einkm neuen 3n^aber oeränbert bem=

gemäfe au^ bas 3immcr [einen KE^arafeter, 3. B. in „S^ouen unb

Hätjer' II, 93, als bie (Englönberin in bas oerfallenc locftfälifc^e

S^Io^ bes Sonberlings fjooelberd 3ie^t.

Dieje (Ef)ara&teri|tife oon auften nad| innen finbet i^re parallele

in ber bamaligen Bü{)nenbid)tuni unb Bütjnenausjtattung. Hlbert

Köftcr ^at nac^getoiejen, loie bas Requijit bes Bilbes an ber Bühnen»

toanb im neunseljnten 3ö^r^unbert als C^arafeteriftikum für auf=

tretenbe perfonen oeriDenbet toira^), unb 3rDar roirb in ben frül)eren

3abr3e^nten für b^n 3u|d)auer im Dialog ein Kommentar über bie

Bcbeutung bes Bilbes gegeben, tm^renb fpäter bas Bilb nur in öer

Kegiebemerkung oorfeommt, joban 6er 3u|(^auer fclbft auf ben 3u»

jammen^ang oon Bilb unb Perfol jc^Iiefeen mufe. Köfter fü^rt als

6egenbei|piel für joI(^e (E^arafetcriKerung burc^ bas Requijit imDrama
fj. 0. Kleijt an, ber „natürli^ mitpem innem Huge aud) bas ganse

tEreiben ber perJonen [einer Dramat geroa^rt" unb aljo auf berartige

Regiebemerfeungen ober gar auf 1 3nterpretation bes Requifits im

Dialog Der3i(^ten kann. €s ijt jifcerlii^ kein 3ufaII, ba^ i(^, o^ne

bie Hrbeit Köfters Dor{)er gelejcn Uu l)abcn, auc^ für ben Roman
gerabeKIeiftsobicktiüe Ztö^nik als pegenftü* 3U ber jubjektiDen inter»

') „Scuer unb $lamrm" III, 31. I ^) „Derjc^Iungcnc XDege" B II, 7.

s) aibcrt Köjter, „Das Btlö an Icr tDanö", £cip3tg 1909 (in ben Rb--

^onblungen ber „Königlich jä(^|tfrf)en flli|ibenite ber tDtjjcnjdjaften", Bb. XXVII,

rix. 8, S. 292 ff.)

pint^us, Die Romane £eotn Sc^üdtings.
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pretatorij^en Hegtlfeurte^nik genannt Ijabt; 6te ftraftooUe Kunjt

Kleifts bebarf eben bei 6er Sdjilöerung öer UTenjdjen nid|t jolc^er

inöirekten d^araKteriltik oon äugen na^ innen.

3n ö^niic^er XDetje mie 6ur^ bie tDol}nungen iDerben bte

Perfonen burd) i^re ^onbj^rift ^arafeterijiert , bie bonn entroeber

oom Hutor jelbjt ober bur^ bie Kritik ber auftretenben Perjonen

im tttonolog ober Dialog gebeutet mirb. Beifpiele hierfür finben

fidj |d)on in einer ber erjten HoDellen: „ITur keine £iebe" S. 58,

femer im „gelben ber Sukunft" I, 112, in ber „aktiengejellji^aft"

I, 34, ben „Seltjamen Brübem" II, 3, bem „Red^t bes £ebenben"

III, 84 unb bejonbers in ber „{)erberge ber (Beredjtigkeit" II, 54, 104,

roo man fi(^ einge^enb mit ber Schrift eines Ittannes be|(^dftigt,

btx ni(^t meljr am £eben, aber für bie f)anblung oon tDid^tigkeit

ift : er „las bie in großen, aber eigentümlich flac^ gejtre&t liegenben

Buc^jtaben gejdjriebenen Seilen — jie I)atte einen eigentümlichen

Cljarakter, bieje fjanbjdjrift. (Eine ^anb toie ein Roggcnfelb, über

bas ein IDinbltofe Ijinfäljrt — bie kleinen Bu^ftaben baatDijc^en

[e^en aus mit eine Dornenhecke, jagte er ji(^ babei".

tDic ben 6eijt ber gejcijilberten Zeitalter, jo (^araktcrijiert

Sc^ü&ing au(^ bie (Einaelperjoncn burc^ i^re £ektürc unb bie Be»

merkungen, bie ji(^ baran j^Iiefecn. So liejt in bm „Ritterbürtigen"

ber alte £anbar3t bie „Scl^erin oon preDorjt", ber Don»(öui(^ottc=

artige Sajjene* ben „IDert^er", o^ne I)crrn (Bo=etI)e 3U kennen; im

„So^n bes öolkes" oere^rt ber (Eitelt)elb „Die Rauber", beren

pijrajcologie er angenommen ^at, bk jcntimcntale (Eoelejtine ben

„ibert^cr", ber sartbejeelte Domherr RTatt^ijjon unb (5. 3acobi; im

„Böuemfürjt" liejt 3rcne U3, ber Korporal einen Roman dqu Spiefe.

Unb in „Sd^lofe Dornegge" gebraucht S^ü&ing, um bie (Ef)araktcr=

cntroicklung ber cmansipationsjüc^tigcn ^elbin 3ur gemütstiefen

£iebenben 3U kennseic^nen , bie Hngabe, jie Icjc ie^t nic^t me^r

<5eorge Sanb, jonbem £cnau.

Briefe unb Cagebü^er ber Perjonen bienen ebenfalls als

(C^arakterijtika, toie bas $ki33enbud^ ber Rtalerin in ber „Hlalerin

aus bem £ouore" I, 151, ober bie Briefe ber J)clbin, bie ber ^elb

in „S^lofe Domegge" finbet.

5ür einen Hutor, ber (Bejpräc^e jo ^öufig gebraucht roie Sc^ü&ing,

ijt natürlid) Dialog unb flusbruÄsrocije ein gem gebraud^tes C^arakteri«

jiemngsmittel. So offenbart ji(^ beim Betradjten eines Bilbes im

Hnfang ber „(Dejc^toorenen" I, 24 ff. in ber Unterljaltung bas tDejen
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^er Qaitptperjonen , un6 in 6en

lojcn {Bcjprädjcn ijt 6cr Dialog b

^er Ittenjdicn 6cm £ejer erfecnnb

«rmöglidjt es glei^3citig, öafe

Perjonen ge|präd)srDci|e eingeflo

Ctjorofeterijierung 5er Perjonen

S^ü&ing too^l im „Bauemfürjf

t^ij(^en Romanen mit il)ren enb»

onbers geeignet, öie (Eigenj(^often

r 3U machen. Diejes Kunjtmittel

üge aus bcr Vergangenheit ber

ten loerben. — Das Bcjte in ber

burc^ iljre Husbru&stoeije I^at

geleijtct mit ber berben $pre^=

toeije ber Bauern, ben enblojen perioben bes flltertümlers, ber affek»

tierten Keberoeije ber 5urjtin (EuMrojtjne, ber prop^etij(^»bunfelen

Husbru&sart bes j^roarsen Ijoffmann, bcr gcj(^iDÖ^igen bes Spiefe»

Bürgers £aufentrojt, ber aufgeregt rcoolutionörcn Palms, ber religiös

ange^au(^tcn bes langen Jojep^; ebenjo im „Rc(^t bes £ebcnbcn"

mit ben ©cjprö(^cn ber ©öjte be> Barons unb ber oolfestümli(^en

<Bcjtalten, bcjonbers bes alten Rotbc.

Hu(^ burd} bie Itamengcbung oerju^t Sdjü&ing 3u (^arafeteri=

jiercn. Die gelben unb ^elbinncn ^pen \ä\'6nt unb felingenbe Itamen

;

bcjonbers oft fec^rt bcr Domame iDilberi^ loicber. Die Hamen ber

€pijobenfiguren fecnn3ci(^ncn cntroper bas IDcjcn i^rer 3n^abcr, fo,

tDcnn in ber „Rl)cibcr=Burg" bcr bicberc $(^Io§DcnDaIter Claus

5ctt3ünsler Ijeifet, ober jie \klitn m IDiberjpru(^ mit bcr Hrt i^rcr

Beji^cr unb toirfeen babur(^ feomM, toic Dommermut^ für einen

Tti^t jc^r tapferen Rtann im „Staatsgeheimnis", DunberbloÄ "für

einen oerarmten f)auptmann a. p. in „$raucn unb Ratjel" unb

£actantius Don HocrbonÄ auf Di|bcnrobc für ben pantoffcl^elbcn

in ber „Rtarfeetenberin".

tDic Sdjü&ing bie ITtenj(^en Im allgemeinen ein probufet i^rcr

£anbjd)aft jcin lö^t, jo jte^en aura in jcinen XDcrfecn ber (E^arafetcr

unb bie (5emütsjtimmungcn bes Mn3clnen in enger Bc3ic^ung 3ur

Hatur. Unb stoar jpiegelt jid^ entteber bie Stimmung bcr Perjonen

in ber Itatur loicber, ober umgekettrt bie Stimmung bcr Itatur mvckt

auf bie bcr ntenj(^cn ein. 3m „Scfen bes Volkes" toanbert £ambcrt

frei^citsburjtig burd^ bie fröl)Iid)e simmcrlanbjd|aft (I, 107), alles ijt

fro^ unb frei, „jolltc benn blo§ cnni(^t frei, Jonbern ein gefejjclter

Sklaüc jein?"; unb als er ben flcibcigcnbicnjt auf bem (5ute bes

^errn antritt, ijt büjtcrc (BcrDitterjtimmung ; ba jpri^t er 3u jeincm

Vater : ,„Die ©eroittcrtoolkcn jtcljcti über jeincm [bes fjerrn] Dac^c !*

£ambert jagte bics in einem Coiie, ba^ ber Hltc aufja^ unb i^n

anbli&tc" (I, 117); in bcr buftenbcn, jinncncrrcgenbcn Üa&ii crtDadjt

Xamberts £cibenj(i)aft 3u IlTarianiie (I, 143), unb bann roirb bie
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n>iriiun$ 6er|«lb«n ttad^t auf 6ics rut}igere tttäbdjen ge|(^U6ert

0» 154V M Der in öcn früheren Romanen |o ^äufig 3um flusöruA

kommende IDdtjdimerj brfdjt jogör beim HnbliÄ 6c5 abtöärts

flie^nöcn Stromes Ijcroor: ,,^inuntcrl bos ijt 6ic £o|ung öcs

Cebens . . . Hlles fällt ^Inab, allem (Empor unb f)lnauf jinb bic

(Götter feinMtd}*)."

^ mar fd^on gejagt, b<x^ fi(^ bei Sc^ücfting ungetoö^nlid) oiele

allgemeine pfpd^ologijc^e Beobai^tungen unb ITtaEimen finben. Dieje

©eriDenöet er für bie Cl)araWeri|tife in breifad^er f)in|i(^t : (Entroebcr

kommt er auf inbufetioem IDegc 3u ber allgemeinen Beobachtung,

b. 1^. er jdjilbert 3uer[t ben p|t)d)ijd)en 3u[tanb einer perfon unb

gibt am S(^lug biejer S(^ilberung eine Derallgemeinerung biejes

Suftanbes, 3. B. im „So^n bes Dolkes" I, 98, 119, 124, 153, 373,

374 ff. €in€ pjq^ologijc^e 3erglieberung ber (Bebanken eines

£ieben5en |d|Uefet aljo: „So jdjöpft bie £iebc £eib aus bem $allen

eines (Dropfens unb tErojt aus bem Slüjtem eines Blattes im tDinbe" ^).

—

(Dber S(^ü&ing gibt einen folc^en allgemeinen Sa^ 3U Hnfang unb

bcbu3tert bann aus i^m ben 3uftanb [eines fjclbcn, 3. B. : „2n iDel(^er

Stimmung bes 6emüts tDilberit^ bieje 3eit ber Unterjud|ung ^in=

bradjte, ift jdjtDer 3U bejc^reiben. IDenn in eine bur(^aus georbnete,

fricbli(^beiDegte ober gar, toie ^ier, blo^ oon geiftigen 3ntere|jen

erfüllte (Ejiften3 jolc^ ein Schlag fällt, . . . |o folgt ... ein

Suftonb ..." ujn).; jo ge^t es eine Seite lang toeitcr, bann

fdjUc|t ber Rutor: „Hu(^ in IDilberic^s (Bemüt folgten fid^ bieje

3ujtanbe"*j. — Ober enbltc^ — unb bas ijt je^r ^äufig — ber

Derfajjer gebraucht joldje Bcobadjtungen als kurse, erläutemb ein*

gej(^obene Bemerkungen:

,Utn Jemen oollen, toetc^en lUunb fpieltc cttoas oon bem flusbru&c

eines feinen Sorkasmus, ber älteren ITtönnem, bie ctnjt großes (BIüA bei

Sroucn Ratten, eigen ju bleiben pflegt"*)."

,€r plottberte mit jenem künjtlt^ angenommenen tEonc kinblic^cr

£^armIofigkeit unb mit bem jfiglid) sugefpi^ten ITTunbe 3U iljr, ber bei

Sroucn auf 3änki{(^e Ilaturcn beutet unb bei IKönncrn barauf, bog fic

alte ^orcn finb*;.*

^) Hnberc Beifpielc: „Königin ber Iladit", 301 ff., „üerf(f)Iungene tDege

B II, 275, .Ritterbürtigen" A III, 66, „(Beft^toorenen" II, 130.

^j »Staatsgeheimnis" III, 68. ^) „Bauernfürjt" II, 232.

*) »Die (befditDorenen" I, 238. *) „Der Dämon", Kap. II.

«j „3. 3. Rouffeau", S. 126.
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3ur Dorltellung oon Kinben

5a|t ftets toerben jie baburd) (f)ai

bejc^äftigcn ober oon il)nen |pr|

„5röucn unb Rätfcl" bcr Weine (Erl

ber iblotifd^e 5tir|ten|ol)n ; onbci

XDege" I, Kop. 6, „$euer unb $I(

in „fjeimatloub" I, 363. IDeni

|o wirken jie gon3 unJiinblid};

f)ugo unb (5unbel int stoeiten tE«

rei(^t Sc^üdiings Kunjt nic^t aus.

afeterijiert, bofe jie |i(^ mit (Cieren

(i)en, toie im aroeiten Bonb oon

prin3 unb im „(Erben oon ^omegg"
Beifpiele bieten: „Derfdjlungenc

mme" III, S. 6, „(Eine treue Seele"

bie Kinber jprecl^en ober t)anbeln,

an lefe 3. B. bie (5e|pröd)e 3toijd}en

il ber „Derjdjlungenen IDege".

O



VII. Die Kompo|ition.

flus bcn früheren Husfü^rungen ergab jic^ folgcnöcs: Die

Homane Sc^üÄings |in6 auf einer (BrunMage oon bcftimmten 36eett

aufgebaut, bic |i(^ aus bcr Hnlage un6 6er Husbilöung i^res t)er»

fajjers ergaben. Die 3unä(^jt no(^ etroas p^antaftij^ romantijierenbe

Hic^tung felörte fi(^ 3U einer liberalen, 6ie jeboc^ bur^ bie ari|to»

kratif(^«feonjerDatir)e ©runbanlage Si^ücfeings jtreng überroac^t ujirb.

3n ben Romonen roirb bunt unb ausfüljrlic^ bie Ummelt gejc^ilbert.

Sie können in me^rfac^er fjinjic^t als ftulturgc|(^ic^tli(^ gelten: teils

©irb in i^nen ein beroegter ^ijtorijc^er Hintergrund, nteift bie

3eit um 1800, teils bas tDejtfälij^e fjeimatlanb Sdjü&ings bar«

geftellt; balb füfjrt b\t (Eraatjlung in bie t)eimif(^en ariftoferatif^en

Kreife, balb nac^ anberen £änbem. — Dieje beiben fjaupt»

elemente, 3been unb Untroeltj^ilberung , roerben nun in te(^nij(^er

Hinji(^t ni(^t oon ber jtrengen Durchführung eines Problems ober

bur^ bie Hbji(^t bcr Darftellung einer beftimmten Kulturepo^e 3U«

fammenge^alten
,
jonbem burc^ bie äußere Ijanblung, bur(^ bie in

breitefter n)ei[e ausgeführte 3ntrige. (Es |ei f^on im ooraus be»

merkt, ba^ bieje 3ntrige 3U allermeijt aus me^r ober roeniger oer»

ebelten UTotioen bes Hbenteuerromans — aljo grob |toffIi(^en

lUotioen — bejtetjt. 3uer|t i|t ein BIi& auf ben Hufbau ber Romane
im allgemeinen 3U roerfen.

Der Hufbau ber ^anblung roirb bei [einem |o oieljc^reibenben

Hutor roie S(^ü&ing fajt [(^ematijc^. IlTit großer Ru^e je^n bie

(Eingangs|3enen ein, be^agli^ ausmalenb toerben (Epifoben bargejtellt^

bie als (Ejpojition für bie $d)ilberung einer Kulturepo(^e roie auc^

als (Einfäbelung ber 3ntrige meifter^aft jinb. UTan betra(^te 3. B.

bie (Eingangs|3enen im „Bauemfürjt", meiere bie ruhige Darftellung

ber aufgeregten Bauemgruppe, ber 3u|tänbe in ber Kleinftabt

unb ber $^lo§oer^ältni|[e enthalten, ober bie 3a^lrei^en ibr)llij(^en
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(EingangsJ3enen , 6ic j^on ertDöjnt jinb. Die (Einjage 6cr Romane
jinb alfo tnci|t tnalerijd^er, parauatifc^cr, topogrop^ift^er, oiel feltener

bramatijc^er Hrt. Dann aber beginnt 5ie Intrige in öen Dorber»

grunb 3U treten, un6 S(^ü&ing

einen falj(^ abgegebenen Brief,

ben ®ang ber ^anblung in ein

3eigt nun eine grofee 6e[^iÄIi(^feeit

barin, bie 5öben feunjtDoU 3U oe r|(^Iingen, buxdi ein ITlifeoerftänbnis,

ein (Be^eintnis, ein jlrittiges (Erbteil

[(^nelles tEempo 3U üerfe^en. Diefe

Dirtuofitöt ^at eine gute unb eine oiel umfangreichere jdjlimme

5oIge. 3unä(^|t nämlic^ empf nbet ber £e|er Raum, roie bie oft

re^t unnatürli(^e ^anblung in (Bang feommt; unb roenn ber Der»

fafjer es bei einer einfa^eren Intrige beroenben läfet unb biefe jtraff

burt^fü^rt, tote bei btn tTot)eUe|i mit ^umoriftifc^er Sörbung, |o ent=

jte^en Heine inei|terftü(fee ber ilooelle; bas ITtotiD i|t bann meift

ein tltifeoerltänbnis , eine Dern»(^|Iung , toie in ben „nooi3en", in

„(E. Krüger", in ber „Beftec^uni". 3n ben größeren Romanen aber

ma^t ji(^ fajt bur(^roeg bie fd^limme Solge oon Sd)üÄings Dirtuojitöt

bemerkbar, er oertoirrt nämliro bie S^ben allauje^r unb müfete

oiele Bänbe {^reiben, um [ie olllig toieber auf3ulö[en ; bcs^alb mufe

er jie oft gcroaltjam 3er|(^neiben. Die Dur^füfjrung ber 3ntrige nimmt

[eine ganse Kraft in Hn|pru(^ jie breitet |i(^ roie ein Spinnemte^

über ben Roman aus unb ^inbert bie befjeren Elemente jciner Kunjt

an i^rer (Entfaltung. Um bieje pntrigen toirlijam bur(^3ufü^ren, ijt

es nötig, Spannung 3U erregin, unb au^ biejes Ittittel toenbet

$(^ü(feing im Übermaße an. Bienn bie Spannung f)0(^ gejtiegen i|t,

reifet er bes^alb ben Sciben oft unpermittelt ah, unb eine neue ^anblung

fe^t toie ein oöllig neuer Rontan in aller Breite ein. Hm S(^lufe

ergibt fi(^ bann ein faft unübprfeßbarer IDirrrDarr, ber teils rec^t

geroaltjam unb unbefriebigenbL teils in jummarifc^er IDei|e gelöft

roirb. Da^er roerben bie Ronane gegen ben S(^lufe ^in immer

jc^tDä(^er, bie jeeliji^en Dorginge toerben immer me^r oon ber

3ntrige erjti&t unb oon i^r a)^öngig; bie ^anblung ijt aljo ni(^t

eine 50^9^ ber (E^arafetere, Jon )em bie (Entn)i&lung ber (E^arafetere

roirb bur(^ bie grellen S(^i(fejalJ5J(^lage tjeroorgerufen ^). Hus biejen

allgemeinen Sä^en, bie burc^ro^g für ben Hufbau ber S(^ü(feingj(^en

Romane (Bettung ^aben, ergibt fid^, ba^ bur^ bas Übertoiegen ber

1) (Er fagl fclbjt („StoatsgcI|c|rnnis* II, 55): „tDcr tuctfe, ob Me 0er-

frf|icbett^eüen ber (Ef|arafttere im grpgeren ITtage ber »crf(^tebencn Ilotur ober

bm oerfc^tebenen S^t({t|alen 3U3U

Brüber" III, S. 3.

jrciben finb." — Stelle auc^ „Scitiame
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3ntrige feine IDerfee oft oertüorren, 3ertallen5 unb unfeün|tlenj(^ er=

f(^einen. S^ü&ings Romone btibcn 6af)er bas oöllige (Begenjptcl

3U 6ottfrieö Kellers 36eal oom Roman, bas Hlbert Köjter |o 3U^

[ammenfafet 1) : „Denn ein großer Künjtler toolle ni(^t burd^ Über*

rafc^ungen toirken, nic^t bwc^ uneble Erregung ber iteugter, bur(^

öertoitfelungen unb 3ufäUe, [onbem burc^ I)öd||te (Einfa(^t)eit, burd)

reines Hufeinanberroirfeen menj^Iic^er (Eigenj^aften unb innerlid)

nottoenbiger Konflikte." S(^ü(feing i|t „t)ö(i)fte (Einfodjtjeit" fremb,

bie Konflikte finb in jeinen tDerken nidjt innerlid) notroenbig, unb

er roirkt jeljr f)äufig nur burd| Überrafdjungen, üerroi&Iungen unb

Zufälle unb bur(^ „uneble (Erregung ber Iteugter".

3unö(^jt möd^te i^ no(^ an einem Beijpiel 3eigen, roie |i(^ in

$(i^ü(kings (Beift ein ^i|torij(^er Roman aufbaute. 3m na(ä^Ia§

$(^ü&ings fanb ic^ bas ausgefüijrte erjte Kapitel eines Romans,

ber über biejes ni^t l)inausgebiet)en war. Dabei lagen 3tDei 3ettcl

mit noti3en; aus bem erften liefe \[6) einiges für (Ejpojition unb

DerroiÄlung ber ^anblung entnehmen: ber Roman fpielt in IDe[t=

falen unb [d|ilbert bas Duri^einanber ber Stänbe unb (Befinnungen

in ber 3U)eiten !)älfte bes je^3ef)nten 3a^r^unberts ; ber anbere

3ettel entpit einige biograp^ijdjc Hoti3en über ben Kurfürjt=(Er3=

bijd)of (5ebl|arb oon Köln (nad| Sdjüdkings Hngabe bem „^i|torij(^en

tTaj^enbuc^" oon 1840 entnommen) unb Hgnes oon IlTansfelb.

(5leid)faHs im Ita(^Iafe fanb i(^ einen Husjdinitt aus ber „Kölnijc^en

Leitung" oon 1869, ber einen Hrtifeel über bie Stabt Brü^I, „bas

Derjailles ber Kölner", enttjält; Ijierin finbet ji(^ bie Stelle: „Da^in

geljört 3uer|t ber £iebesl)anbel (Bebl)arbs, ber neben bem l)i|torij^en

au(^ ein romanljaftcs 3ntere[|e barbictet"; bann folgt bie Dar*

jtellung ber folgenreichen ITeigung 3tDi|(^en (Bebl)arb unb Hgnes.

Un3iDeifel^aft ift $d)ü&ing burc^ biejen Bericht 3U bem oorliegcnben

Sragment angeregt roorben. (Es toar aljo eine politi|d)»l)i|tori|(^e

3ntrige unb eine £iebesgefc^ic^te gegeben; ba3u kam bann bas

kulturl)iftorij(^e Ittaterial, ber grofee ^intergrunb bes jed)3e^nten

3al)rt)unberts , in bem, roie ber 3ettel angibt, „bie Bauern toibcr

ben 3unker, bie 3unker roiber öie Surften, bie Surften toibcr Kaifer

unb Pap\t, in ben Stäbten bie ^anbtoerker roibcr bie Patrisier"

finb; Sd^üdking kann bm Roman in tDcftfalen unb Köln fpielen

laffen. ix erfinbet ba3u nun no^, toie ber 3ettel anbeutet, eine

') aibcrt Köjter, „©ottfrtcö Keller" ^ £etp3ig 1907, S. 85.
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^er Don i^nt jo oft gebrau(^ten DertDC(^sIungsge|(^i(^tcn unb fü^rt

-(^arafetcri|ti|^e Vertreter bcr oc rjc^tcbcncn Stönbe ein: einen alten

Burgherrn, „ber bic Crabition oer IDiebertäufer repröfentiert, cinft

tjumanift", einen jungen (Bolbjqpnieb , einen bipIomatij(^en ITTönc^;

— ein 5ßTngerid)t, ein BauernMf finb notiert. Dieje toenigen Rn-

gaben entfjalten aljo alle bie Bauptelemente , bie in bicjer Unter»

|u{^ung bargejtellt rourben ; unb toer einige tDerfee S^ü&ings kennt,

ionn |i(^ aus biejen Itotijen be|i ungefäl)ren üerlauf bes Romans
3u[ammen|teIIen.

$(^on Hnnette ^atte bie Iben berütjrten Hauptmängel t)on

Sc^ü&ings Kompojitionsroeile ei lannt. 3m 5cJ>ruar 1843 fc^reibt

^ie i^m : „(Es liegt etioas in allat 3l)ren Hnfängen, ein geroiffes be=

-quemes Huftreten, ein leifes Sc^ilrsen oon fjunbert Knoten, bas uns

iintDillfeürli^ breimal jo oiel, a ^. fo £anges ertoarten läfet, als

Sie na(^^er geben ^\" — Unb pietoo^l in ber beutj(^en £iteratur

^ie nXanier Sc^ü&ings 3u ber aeit jeiner IDirfejamfeett ntd)ts Un=

^eroö^nli^es toar, roirb |ie bd(^ gerabe oon ben bebeutenbften

Kritikern bie[er 3öl)r3e^nte, roie oon Pru^, (BupoiD, (5ott|(^aU

tabelnb ^eroorgeljoben. So jagt

ins Hbenteuerlidje unb ©berflä

Don i^m H. pru^, ber bas IDejen

S(^ü&ings aufeerorbentli(^ ]d\ax\' erkannt !)atte, er gerate „lei(^t

)li(^e"; roeiter mißbilligt er „bie

Dernad^läjjigung ber sujammennaltenben 3bee bes (Banjen, bie

Brücke ber (Entroi&lung, bas föbfallen bcr Kompojition" , unb er

iabelt, ba% ji(^ in Sc^ü&ings „KJonigin ber Xtadit" „auf einen falj(^

abrejjierten Brief bie ganse Deioicklung, joioie auf ein 3ufalligcs

unb jeljr abenteuerliches 3ujamnAntreffen aroeier Perjonen bk Qon^t

iöjung eines Romans begrünbeii" ^). (Eine anont)me (L^arakterijtife

in „Über £anb unb Itleer" 1880 (Bb. 44, S. 663) jagt, er Ijabe

„eine für bas (Epos 3U bramatijie Betoegung, eine 3U große Jjeftig*

keit ber (Erfinbung", unb (Bottjraall nennt i^n „einen Romanbi(f^ter

im eigentli^en Sinne bes tDortep, *inen Dtd^ter, ber auf Hnregung

^er p^antajie, auf fpannenbe DErroiAlungen, auf effektoolle Kata*

ftrop^en ousge^t, unb bei bem „bie £ujt am 5a^ulicren" bas H
unb ®, bas Sv xai Tiav ijt" ...*). (Buporo ^at jtets mit 3nterejjc

*) Dr. 56). Br. S. 169; »gl. a i^ bic Bemerkungen Hnncttcns in i^ren

Urteilen über „Dos S(^Io6 am nTecf" unö bie „DunMc ^at" , Dr. Säf. Br.

S. 150 f., 224 ff. (jie^c oben S. 30).

2) R. pru^, „Die öeutjdie Citcratt^r bcr ©egcnroart", £eip3ig 1860, S. 148 ff.

3) 3n ber 3eit|^rift „Unferc Seilt* 1883, 10. Ejcft; oud| in ben „Blättern
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bic (EntroiÄIung St^üÄings ocrfolgt ; aber ji^on in öer Bc|prc(^ung

oon Sc^ü&ings crjtem Roman: „(Ein Sc^Iofe am Iltccr" tabclt er

[ein Cönöeln mit 6em Stoffe, öie roillftürlic^en ITtittel ber 3ntrigc *)

;

unb an „S(^lofe Dorneggc" übt er eine jeljr jc^arfe Kritik '), beren

3UJammcnfaj|enbes (Ergebnis er bem befreunbeten S^riftlteller in

einem Briefe mitteilt: „36] fü^re bur^, ba^ Sie bas ITTärdjen auf

bie mobeme IDelt übertragen «)." Sc^ü&ing grollte bem f(^arfen

Kritiker nid)t, [onbem oerteibigt jid) mit folgenben tDorten: „"Die

5ran30jen in i^ren S^iiiHetonromanen , bie (Englänber in i^ren

Senjationsromanen erlauben |i(^ boc^ no^ Se^nmal, ^unbertmal

örger, bas HTörc^en in bie mobeme IDelt 3u sieben. 3f)r Publikum

i[t kinblic^ genug, iljnen 3u glauben. IDcsljalb Jollen toir Deutjc^en

ni^t auän ein roenig kinblidje (Blöubigfeeit unjeren nüchternen

reali|ti|(^en Deutj^en ein3uimpfen |u(^en?"

$(^ü(fting roar jid| feiner $(^n)ö(^e tx)ol)l betoufet, bas 3eigt

eine eigene Äußerung über [eine 3ugenbromane : „3di toeij^, ba^

barin eine unge3ügelte unb bas feinere Kunjtgefü^I oerle^enbe Suc^t

l)crrf(^t, bem £e|er eine grofee ITtenge mögli(^[t rounberlic^er (5e»

[talten unb überrajdjenber Begebenheiten unb an Cljarakteren unb

©efdje^nilfen mögli^jt uiel bes Si^^ppanten unb Originellen 3u

liefern*)." Unb im Sd|lupapitel ber „aiitienge|ell|c^aft" ent=

l^ulbigt er |i(^ felbjt toegen bes rejumierenben Sc^luffes, „es jei

bekannt, bafe Romane unb (Er3ä^lungen gegen ben Sc^lu§ ^in |o

entjepd) eilen unb bann oicl, oiel 3U rafc^ abbre^en"; bann

jc^ilbert er bie Dorfreube bes Hutors bei ber behaglichen Darftellung

ber erften Kapitel unb ber (Ernüd|terung bei ber weiteren Husfüfjrung.

Hber Sc^ü(king felbjt erklärt auc^ bie innere Urfa^e feiner tlTanier

:

er l)abe bas p^antaftif(^e, in bie 5eme f^toeifcnbe tDefen ber tDcft«

falen ; ben Hnfängen aller loeftfälifc^cn Di(^ter, Sonnenberg, (Brabbe^

5reiligratlj, Hnnettcn oon Drofte, fei bas ^immelftürmenbe, geroaltig

£ärmenbe, Übertreibenbe gemeinfam ^). 3n ber eintönigen Umgebung
feiner Jugenb Ijabe fein (5eift früt) eine p^antaftifd^e $erne gefuc^t^

1,^5für £it. Unterhaltung* 1869,05. flprti, bcfonöers in öcr „Dcutfi^en national»

Ittcratur bes neunßc^nten 3oI|^I)ttnberts"^, Bb. IV, S. 187 ff.

») „K5Intf(f|e Scitung" 1843, ttr. 333.

2) „(Bartenlaube* 1869. „Citerartf^c Briefe" V, S. 380 f.

3) (Bebru&t oon £j. £}. Jjouben in „Dcutfrfilanb" 1904, S. 482—95; Höheres

über biefc Hngelegenl)eit: £}. £j. Jjouben, „tDeftemtanns ITlonats^efte", Bb. 89»

S. 391 ff. *) Ccb. I, 119/20. «*) £eb. I, 117 ff.
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unb |o |ct „6as für Konsentratijm unö (Brünölid^fteit ocr^ängnisooUe

3nterc||c für einen 3U roeiten Wrets öes geiftigen £ebens na(^ allen

Ri^tungen ^in" in i^m ausgebilöet toorbcn^). — D03U kamen

aber noc^ 3tDei äu|ere (Einn)i{iungen Ijin3u: (Er[tens mufete er,

na^bem er feine Stellung in Möln aufgegeben ^atte, ausj^lie^li^

burd^ jeine Rontanjc^riftftellerei ||bie mittel für jeinen £ebensunter^alt

oerbienen unb alfo möglic^ft Ibnge unb — um bas Publikum 3U

geroinnen — mögli(^[t jpannenpe Romane [(^reiben. Üieje innere

Hnlage unb ber materielle Sroang tourben femer unterjtü^t bur(^ bie

na(^^er noc^ nä^er 3U betra(^tenpen literarijd^en Dorbilber S^ückings:

Scotts tEe(^nik bilbete er rDi|[antli(^ nac^, bie oerroorrene tCec^nik

bes romantifd^en unb jungbeuMen Romans toirkte auf i^n, unb

Dumas unb Sue matten, jo [fer er |i(^ bagegen fträubte^), i^ren

(Einfluß auf i^n geltenb, fo ba^ i^n Hnnette einmal mit Sue oer«

glcidjt^) unb ein Kritiker jogt, S(^ü(king \)abt als erfter bie Ce(^nik

Dumas' auf ben beutj^en Ron an angeroenbet.

Der Husfpru(^ Hnnettensi S(^ü(king molle in ben „Ritter-

bürtigen" „bem (Eugene Sue ben Rang ablaufen"*), i[t ni(^t nur

auf ben 3n^alt bes Romans, Der bie (5e^eimni[|e bes tDeftfölifc^en

Hbels, xoie Sue bie (Be^eimni||p oon Paris, enthüllt, 3U be3ie^en,

jonbern audj auf bie Cec^nik. tDie in Sues „enblojen" Romanen,

liefen jid} bieje 3ntrigen in ben „jElitterbürtigen" bis ins Unenbli(^e er*

toeitem; benn immer neueSäben

erfolgt ber geroaltfame S(^lufe

:

knüpft ber Hutor an, unb unorgßniji^

ber ^elb erj(^eint plö^lic^ am Hltar,

als bie ^elbin unb ber 3ntriglint getraut roerben [ollen, unb ^ölt

fürdjterlic^ (Beri(^t, inbem er tlle Intrigen enthüllt unb fomit ah=

bri(^t. (Ebenjo Ratten |i^ bid Hbenteuer in ber „IlTarketenberin",

im „£ut^er" nod^ oiele BönbJ ^inbur^ n)eiterfül)ren lafjen. 3n
bem tCenben3roman „Die ffiejc^iDorenen unb i^r Ri(^ter" nimmt ber

^elb an ben ungere(^ten (Be[(^n)orenen, bie bas Urteil gegen jeinen

un|(^ulbigen Pater ^erbeigefüBrt ^aben, baburc^ Rac^e, ba§ er

jie ein3eln na^einanber 3ugrunpe richtet; S(^ü(king läfet glücklicher»

toeife bie[e Ra(^e nur an einigen ber (Bejc^roorenen unb ni^t an

allen ausführen. — 5ür Si^üfings Iteigung 3ur 3ntrige ijt, roic

©uporo richtig erkannte, „S(^M Domegge" be3ei^nenb. Ilac^bem

^) £eb. I, 41.

2) (Er crtDö^nt Sue unb Dumas
tabelnb ober {pottenb.

8) Br. S. 338, an Schlüter 13./1

in jctncn ftrtttf^cn Bemerkungen fa|t ftets

). Hprtl 1846. -•) Desglei^cn.
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in biejcm Homan öurd) oicr Bänöe Ijinburd) 6ic bctöcn tiebcnbcn

immer toicöcr öurd) nTifeDcr|tänbni||c unö piänc 6er (Begenporteien

getrennt tooröen |in6^), f(^eint 6er Roman 3um Hbjc^Iufe gelangt:

6ie £icben6en jin6 j(^einbar für immer gej(^ie6en. "Da je^i eine

neue ^an6Iung ein : ein anonymer Brief ruft 6en {}el6en no(^ Paris,

le6od^ nici^t, roie 6er £ejer erioartet, 6ie I)eI6tn empfängt il)n bort,

fonöern auf gelieimnisoollc tDeife eine Ittittelsperfon
; femer i|t erft

ein an6erer S^eier 3u bejeitigen, 6er |i(^ in3tDi|d|en eingefun6en Ijat,

un6 6ann er[t erfolgt 6ie Bereinigung, 3U 6er fid) f(^on in 6en erjten

Bön6en |o oft (Belegent)eit geboten li'dtU. Huf 6ieje tDeije beginnt

S^ü&ing in 6en etl)i|(^en Romanen, fobal6 eine Pertoicfelung gelöft

ift, um 6ie ^an6Iung 3U oerlängern, feine ooll|tän6ig neue 3ntrige;

öa^er 3erfallen fotoof)! „Der|(^Iungene tDege" toie 6ie „ITTalerin aus

bem £ouDre" in 3rDei jelb|tän6ige tEeile. nebenf)an6Iungen breiten

fid) anentl)alben aus; 3. B. fangt eine joId)e in 6er „tttalerin",

II. Ceil, Kap. 9 an; jie ruljt 6ann im gan3en III. tCeil un6 rDir6

erjt im IV. plö^li(^ tDie6cr aufgenommen un6 f^nell in 3n)et Kapiteln

3U (Enöe geführt. Hus £iebe 3ur Jntrige i[t im „£utl)er", na(^6em

6ie f)an6Iung j(^on DöIIig abgej^Iojfen ijt, o^ne inneren (5run6 oon

B6. III, Kap. 18 an nodi eine Reilje oon Kapiteln un6 in 6en

„(5ej(^roorenen" oon B6. III, S. 241 an eine 5oi^tfe^ung angefügt;

ebenjo 6ient 6as Sc^Iupapitel im „©üntljer" nur 6a3U, 6ie geheime

$emc oor3ufü^ren. „Die {)eiligen un6 6ic Ritter" pit man mit

bem britten Banbe für abge[(^Io||en, jeboc^ es folgt no(^ ein oierter;

biefer jpielt 3rDei 3öi)re fpöter unb roirb mit bem britten bur(^ bas

UTotio 3u[ammenget)alten , ba^ ber Selbjtmorb bes alten Bunger«

^aujen nur fingiert toar, unb jo bilbet bie Su(i)e nad^ bem

Totgeglaubten ben Hnfenüpfungspunkt. IDie ben Roman „(Eine

HfetiengejeIIj(^aft"
,

[(^lie^t S^ü&ing au(^ ben „Bauemfürft" , bie

„Ittarfeetenberin" unb manches anbere IDerfe mit einfach jummierenben

Angaben. — tDie flüchtig S^ü&ing oft arbeitet, ernennt man, roenn

er bie ©räfin Hlbanr) im „Sc^Iofe am Itteer" I, 107 raben|^iDar3es

unb S. 109 blonbes f)aar Ijaben läfet, ober roenn im „Staats*

ge^eimnis" II, 204 ^err (Eafelmac^er oon ben fran3ö[if(^en 5Iü(^en

„feeine Sijibe" unb S. 206 bo^ „iebes IDort" baoon oerjte^t.

3ur grünblic^en Durcharbeitung [einer Romane ^atte S^ü&ing
eben roenig 3eit; bo(^ ^at er 3rDei feiner Romane in ber stoeiten

1) Sicl}c oben S. 122.
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Hüflage für bie „Husgcnjö^Iten Eomanc" gan3 umgc|(^affen : „Die

Ritterbürtigcn" unb „S^lofe Dortjcggc". Die „Rittcrbürtigcn" bilbcn

in öcr 3tDciten 5a||ung öcn Smiufe 6cr tDe|tfäIi|(^cn tEetralogie *)

;

bes^alb ijt bmä) ReminissenaetJ im Dialog eine Dcrbinöung mit

6em früher fpielcnöcn „Paul BrinÄ^orft" ^crgc[tellt. Die Kapitel«

einteilung i[t neu. Der er|te Bpnu ^at eine tDcjentlidje Bejferung

erhalten burc^ größere (5e|(^Io||enBeit ber Kompojition, inbem Sdjü&ing

bie urjprünglic^e Kapitelfolge 1 , 2, 3, 4 umänbert in 1 + 3, 2 + 4
unb ^ierburc^ unnötige Sprünqe oermeibet, aud) 3a^lrei(^c (Er*

gän3ungen unb UTilberungen be:

urjprünglii^en brüten Kapitel

^anblung anbringt, bejonbers im

5emer i|t bk (E^arafeteriftife ber

Perjonen burc^ RTonoIoge unblialoge (5a[[ung B I, Kap. 1, 2, 8;

II, Kap. 12) oerjc^örft, unb ble Suftänbe bes tDeftfälifi^en Hbels

finb bur(^ referierenbe unb biaiogifc^e ^in3ufügungen Warer bar=^

geftellt. 3n ben oorgetragenen pln|id)ten i|t jebo^ gan3 roenig ge«

änbert, nur einige jetjr j(^arfe l|Stellen aus ber erjten S^ljung jintv

roeggelalfen , bejonbers in Bb. |l, Kap. 1. — H^nli^ ift bie Um=
arbeitung oon „S(^lofe Domegge" bef(^affen, bie ^auptfä(^li^ auf

(Bu^oros Kritik in ber „(Bartenlaubc" erfolgte. Hu(^ ^ier |in6

3ur Herbeiführung größerer (Bejmlojfenljeit einige Kapitel umgeftellt;

(Ergän3ungen ber Dorge|(^i^te fB I, Kap. 2, 6), bebeutenbe (Er«

Weiterungen ber C^arafeteriftife ultb Sdjilberungen Don pjiid)ologi|(^en

Porgängen jinb ^in3ugefügt: in B I, bie erjten Kapitel, bann Kap. 7;

11, Kap. 4, 5, 9, 14; III, Kai 6; IV, S. 188. Dor allem aber

ijt bie oon ffiu^koro als unnaiürlidj getabelte 3ntrige gemilbert;

bie Dorgänge auf ber Kapelleninjel in B II, Kap. 7 meieren ganj

oon ber $ajjung in A II, Kap. j9 ah; bas ©e^eimnis Hnnas toirb

in B ni(^t jo lange üerjc^toiegen roie in A; unb au^ in B III,

S. 108 ff. unb IV, Kap. 4 erjc^lint bie Qanblung bur(^ Änberungen

natürli^er als in ber erjten 5öjjung.

IDie in bcm toejtfälij^en fet)felus, jo \)at S^ü&ing audj in

anberen Romonen eine Derbitibung burc^ Derroenbung berjelben

Perjonen Ijergejtellt : in ber „liönigin ber Itac^t" treten 3um Cell

biejelben Hbelsti)pen mit benjelbpn Cenben3en auf roie in ben „Ritter=

bürtigen" , in ben „(Broten HJenjt^en" erj^eint eine Hn3a^l oon

^ijtorij^en unb erbat^ten Renclijjancegejtaltcn , bie roir j(^on aus

bem „£ut^er in Rom" kennen; im „Re(^t bes £ebenben" feel)rt ber

') Ügl oben S. 86.
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Kreis bes Barons aus bcr „Ijcrbcrgc 6cr (Berec^tiglicit" roicber, unb

Hlroinc oon Ste&enrcut^ unb t^r Brubcr treiben in btn „Seltjamen

Brübem" ebenjo toie in ben „Alten Ketten" i^r abenteuerliches

tDejcn. Die perjonen roerben aber nic^t organijc^ roeiter entroi&elt,

fonbern nur mit einer neuen 3ntrige in Derbinbung gebracht. Do
Schädling aber au^ innerljalb ber einaelnen IDerfee joI(^e ober«

flädjlic^en flnfinüpfungen liebt, fo entjte^t [eine [pringenbe Korn«

pofitionsiDeije, bur^ roelc^e Romane roie „(Ein S(^Io^ am IlTeer" unb

„(Ein Sol)n bes Dollies" gan3 in ein3elne „Cableauj" 3erfallen.

Diejc tCec^nife erinnert burc^ bie [(^nell aneinanbergerei^ten Hben»

teuer ous ben oer|(^ieben[ten Sppren je^r an bie tCed^nife Sues

unb Dumas'. (Bu^feotDS Ce(^nife bes ITebeneinanber , bie |i^ 3um

tCeil aus bcr Art Dumas' unb Sues, il)m too^I unberoufet, entioiAelt

I)at, a!)mt Sc^ü&ing im „f)elben ber 3ufeunft" nac^, reo ber als

Demokrat oerWeibete Hrijtoferat jidj 3rDi|(^en ben ein3elnen Kreijen

ber Beoöllierung betoegt, toie bie ö^nlid^e (Bejtalt in ben „Rittern

oom (Bei|t". (Ebenjo toerben in ben „{^eiligen unb Rittern" bie

ariftoferatifc^cn , ftir<^Ii(^en unb proIctari|(^en Krcife mit antikir(^=

lidjer (renben3 in a^nli^er EDeije toie im „Sauberer oon Rom"
Dorgefütjrt; roie 5^^^^^^^^ ^^ „Sauberer oon Rom", jo taufet

in btn „^eiligen unb Rittern" ber alte Bungerl)au|en Selbftmorb

oor, unb in beiben Romanen tritt bann ber So^n bem Dater

entgegen. — Heben ben oon S(^ü(6ing jelbjt angebeuteten, S. 166

ousgefül)rten inneren Urjac^en befielt aber ber ^auptgrunb für

jeine KompojitionsDJcife in ber Ilac^a^mung Scotts. Der |^otti|(^e

Dichter fu^rt 3um erjtcnmal bie Ce^nife feonjequent bur(^, ba^ ein

3iemli(^ blafe ge3ei(^neter Jjelb mit Der|d}iebenen Parteien in Be»

rüljrung gebracht unb 3ioi|d^en i^nen ^in unb ^er gej(^oben roirb.

Dicje tCei^nife finbet jidj 3tDar au(^ j(^on im Hbenteuerroman unb

im Bilbungsroman, meijt in ber 5orm einer Reife, auf beren (Etappen

ber fjelb [eine Hbenteucr ober jeine (Entujt&lungsjtufen erlebt — man
benfee an Hgat^on, Hrbingl)ello, lOilf^elm Rteijter, Stembalb, ®ffter=

bingen — , aber Scott toanbelt bas in biejen Hrten bes Romans oor»

^crrj(J)enbe ttad^einanbcr mel)r 3U einem gleichseitigen ttebcneinanber

bcr (Ereignijjc um, unb bcr ^clb, ber bisljcr burc^aus im Dorber=

grunb jtanb, U3irb oft jtarfe in ben ^intergrunb gebrängt; als Bei=

jpicl möge „Kenitoortl)" bienen, ido ber als (Efjarafetcr gan3 blafe

ge3ei(^nete Crejjilian 3roij(^cn ben Parteien unauftjörlid) ^in unb

l)er geroorfen toirb unb oft gans ocrjc^ioinbet. Durc^ bies Heben»



«inanber aber itann bic ^anbluilg auf einen mefentli^ Mraeren

3citroum 3ujammengebrängt toerbclt als im Hbenteuer» ober Bilbungs»

Toman. Hllcrbings mufe hierbei akf bie (Entroicftlung bes (E^arafeters

TOc^r ober roeniger oersit^tct loeroen; bafür tritt jebo^ bie Buntheit

^r ^anblung unb bes fiultur^i|lorii(^cn i)intergrunbes jtärfter ^eroor.

Scott ^atte toie S^ü&ing bieje com Bilbungsroman ausge^enbc

(EntroiÄlung jelbft bur^gema^t. 3m „IDaoerlei)" roill Scott no(^, roie

bas Dorroort jagt, einen (E^arafeterroman geben, bejonbers bie erjten

Kapitel [teilen bie Jugenbgejc^iite IDaoerlei)s gans pragmatij^

^ar; ber fjelb erlebt eine siemlifc lange (EntroiÄlung unb bleibt

ftets im Dorbergrunb. Aber |(^onj nimmt bas Kultur^i|torij(^e einen

breiten Raum ein. 3n ben mäteren Romanen tritt bann bie

C^orafiterenttoidilung meljr unb Uc^r 3urüÄ unb bie 3ntrige unb

Iltilieu[d)ilberung in ben Dorbergrunb, ber Zeitraum ber fjanblung

loirb liürser, ber ^elb oerji^roinbet

in [einem (Er[tlingsroman „(Ein

breit ausgeführte Dar[tellung ber

bisroeilen. So gibt au^ S(^ü&ing

Sdjlofe am RTeer" eine ötjnlidi

3ugenbge[(^i(^te Pauls unb fü^rt

bann bie (Entroi&lung bes Jjclbdn in ein5elnen (Etappen bis 3um

RTannesalter bur(^. Später aber j unterlaßt er im ^i[tori[(^en Roman
bie (Er3ie^ung bes 3nbiDibuums 3ugun[ten ber 3U [(^ilbernben (Epo(^c,

er [teilt eben, toie tD. fj. Ric^l pagt, „bie p[r)d^ologi[djen Pro3e[[c

ber 3eit im 3nbiDibuum bar"^);j| £ambert im „So^n bes Dolfees",

ber Bauernfür[t ober ber Stubem in ber „Rtarfeetenberin" [inb in

^o^em ©rabe Sptelbällc ber lUpdjte i^res Zeitalters. Die Der=

legung ber ^anblung in ^i[tori[(ie Übergangs3eitcn , in benen bas

Durc^einanber ber Parteien oon opn^ercin gegeben i[t, für $(^ü&ing

ol[o bie 3öljr3e^nte um 1800, erleichtert bie Hnmenbung bie[er

(Ee^nife. Hu(^ in Sc^ü&ings Rlmanen tritt bie (EntroiÄlung bes

gelben oft hinter bem Kulturl)i[tjri[{^en unb (Epi[obi[c^en 3urüÄ.2)

Die[e Cet^nifi toenbet Sc^üiing, roie [(i^on ge[agt, auä\ auf

ben Zeitroman an; an bie Stelie bes Kultur^i[tori[(^en unb (Epi*

fobi[(^en tritt l)ier oft ber roeitai|sge[ponnene, reflefetierenbe Dialog.

IDie im ^i[tori[(^en, [o fü^rt imJSeitroman bie 3ntrige ben gelben

^in unb ^er, man bmke an „Dk (5e[(^roorenen" ober an „S^lofe

Dornegge". Bisroeilcn i[t aud^ gar ftein be[timmter ^elb oor^anben,

1) „Sranftfurtcr Konocrjattonsbia t" 1846, Hr. 221.

2) „Cutter" unb j,6roge incnjd cn" ftcljen als I|iftortfd|c 3bccnromanc

ettoas obfctts, jic ftnb fd^on S. 47 nä^»r <^araktertjicrt.
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rote in bcr „Hfttienge|ell|d|aft" un6 in ben „Ijciligcn unb Rittern".

3n biefer tCec^nife i|t aud| eine Urjoc^e bofür 3U finben, ba^ bie

ijelben |o ftalt unb i^re P|i)(^oIogie [o crfeünjtelt erj^einetr, |ie

finb eben bur(^roeg 3U jeljr abl)ängig oon ben XDirren ber ^anblung^

auc^ roenn Sc^üc^ing ji^ bemü()t, eine (E^araltterentroicfelung bar«

suftcllen, roie in ben „etf)i[c^en Romanen". Die (Etjarafetere roerben

in iljrer (Entroi&Iung gei)emnit, |ie jinb unfrei burc^ bie 3ntrige.

Unb |o jinb benn bie RTotioe biefer 3ntrige, bie für Korn»

pojition unb Darjtellung ber (El)orafttere |i^ als [0 bebeutungsooU

geseigt Ifat , nä^er 3U betrachten. Die nteijten biejer Rtotioe finb

Ut bes Hbenteuenomans ober jolc^e, bie i^nen nofje jtel)en. (Ein

feurser l)i|tori[^er Rü&bli* 3eigt, in roelc^er 5orm S(^ü(feing jie

feannte. 3n [einer 3^19^"^ ^ötte no(^ ber Ritter», Räuber» unb

Hbenteuerroman geblül)t, unb ba ber Knabe alles lesbare, roas

\\i\ im elterlidjen ^auje fanb, oerjc^Iang ^), jtanb er |o im Banne
biejer probufetc, ba^ er jie 3ucrjt in eigenen $(^auergcjd|i(^ten

nad^aljmte 2) ; bie 3ugenbnoDeIIe „(Elemence oon 3[aure"8) ^g^g^

beutlic^ Don bicjem (Einfluß. flu(^ ältere (Er3eugnijje, in benen b(x%^

abenteuernde (Element jtarft ^eroortritt, roie £ejages IDerfee, roarea

ifjm nic^t fremb*). — Dafe aber no^ lange 3cit bcr Hbenteucr»

roman ein roidjtiger 5o^*or im beutjdjen Kulturleben bleibt, kann

man am bcjten aus ben 3eitungs= unb Budjljänblcran3cigen er*
•

kennen. IToc^ 1844 erjc^icn in ber „Hugsburgcr Hllgemeineu

3eitung" , bie bo(^ bas oomeljmjte ®rgan ber bcut[(^cn unb öjter*

rei(^ijd)en 3ntelligen3 bilbete, 3ur Seit als Sc^ü&ing bas 5euilleton

biejer 3eitung rebigiertc, auf S. 242 im 3njeratcnteil unter htxi-

jonjt jo bebeutjamcn Hnkünbigungen oon tDerken unjerer bejten

Didjter eine Hnscige über eine grofee Serie oon Heubru&cn einer

„£icblingsbibliotljefe aus bcr 3eit bes Sicgroart, Ijajper a Spaba,.

Rinalbo: Sammlung ber bclicbtejtcn Räuber», Ritter*, (Bcijter*,

Klojter», £iebcs» unb anbcrcr Romane, Sagen unb 6ej(^i(^ten jener

Seit". — Riemann l)at ge3cigt, roie bieje XTlotioe bes Hbenteucr»

romans auf (5oett)c unb jeinc öorgönger roirkten*^). Seljr ^äufig

aber ocrrocnbctcn bie Romantiker in il^rcn Romanen unb nooellcn

bie ITtotiDC bes Abenteuerromans; man kann bas am bejten an

1) £eb. I, 25. 2) £j5, i^ 26.

3) münjtcrcr „Sonntagsblatt" 1839, Stü(ft 29 ff.

*) Stcf|c Ccb. I, 69; er übctjc^te Ccfages „tjtnftcnbcn (Ccufcl*.

^) Riemann, „(Boetl|cs Romantec^mfi", S. 73 ff.
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TCieÄ ocrfolgen; er |tct)t anforJ^s gans im Bann 6cs Hbenteuer«

romans, 3. B. im „Blonben (Eftfiert", im „£ot)cU" ; 6ann [u(^t er

|i(^ im „Sternbalb" 3U befreien, np(^bem er aber bur^ tDaÄenrobers

(Einfluß im erjten icil einen guien flnja^ 3um Ijö^eren Kunfttocrfe

nimmt, nähert er |i^ im 3rDdten Ceil bod) roieber ftarfe bem

Hbenteuerroman. Um an bas tDeiterleben biejer ITtotioe in ber

jüngeren Romantife 3U erinnern, braudjt man mo^I nur fjoffmann,

Arnim, Souque 3U nennen. 1)|fe Scott oon folgen ITlotioen bc»

einflufet EDurbe, ijt |(^on eru)öt)nl unb jeber toeife, a)cl(^e ungeheure

Rohe jie in ben meiften Romanot bes engli|(^en Hutors [pielen. —
3u bem (Einfluß biejer Richtung, pie aljo in Scott i^ren (Bipfelpunfet

fanb unb au^ buxi\ i^n am [täpjten auf Sc^ü&ing roirfete, kommt
ber j(^on oft erroö^nte fran3ö|i|c|e „enblofe" Roman. Halbem in

5ran&rei(^ bur(^ Dictor ^ugo mit „Jjan b'3slanbe" (1823) unb

„Hotre Dame be Paris" (1831) unb burdi Hlfreb be Digni) mit

„(Einq UTars" (1826) bie ©runJiage für ben ^ijtorijd)en Roman
gefc^affen mar, baute Dumas fojlei^ biefe Hrt burd) Häufung ber

abenteucrli(^en ITTotiDe 3U [einln ^iftorif(^en Senjationsromanen

aus, unb unter Beibel)altung bfeejer ITtotioe roenbet bann (Eugen

Sue bie tEc^nife Dumas' auf bie bcrarbeitung bes mobernen £cbens

an. Das ungeljcure Hufjeljen, roelpcs bie „Rtrjjteres be Paris" (1842)

unb „£e juif crrant" (1845) in Sranfirei^ unb Deutf^Ianb tjeroor«

riefen, kann man fic^ ^eute nim me^r oorltellen. tDie bieje tDerfee

auf Dictor ^ugo roirfeten, 3eigt jeiraRoman „£es mijerables" oon 1862,

ber 3U bm £ieblingsbü<^ern Sd^üfcings gehörte. Hu(^ bie beut[(^en

Hutoren konnten jid) biejem (Einfluß ni(^t ent3ic^en ; roas (Bu^koros

große Romane mit biejen fran3||i[(^en (Er3eugni[fen oerbinbet, ift

|(^on angebeutet, I)arrt aber nora ber grünbli(^en Unter[u(^ung.

(Es [pielen alfo ge|pen|ti|(^e

|(^Iagung, (Entfütjrung, Derbrec^c t aller Hrt ^) in S(^ü(feings tDerken

eine ungeioö^nlidj große Rolle, Usl)alb nimmt bas Kriminalijtifc^e

einen breiten Raum ein, 3. B. in

^orjt", im „5amilienbrama". Hll

um brei ijauptmotioe , bie in [ämtli(^en Romanen Sdjü(kings cnt=

') Sdjüdting folgt burc^aus ni^t

bred^cr" („3minortcIIcn" , S. 99j ausgi

6i(i|tert|d| nur ocrtDcnöbar, „toenn eine

eine tEat perjönlic^er Aufopferung ijt;

rc(f|tigten £ei6enj(^aft 3U iljr Ijinriö".

pintljus, Die Romane Ceoin S^Mings.

lemente, ITtorb, Betrug, Unter«

ben „(Bej(^rDorenen", im „Bron&=

biefe RTotioe gruppieren |i(^ aber

immer feiner in „lTtärtt}rcr ober Der»

fproc^enen S^eorie, bas Perbrec^en fei

getDijfe ©rößc in ber tEat liegt, tDeil fic

ober tDO ber fpontone Hffelit einer bc=

10
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©c6cr 3u|ammcn ober einacln oorkommcn, beren enge Sujomtnen»

gc^örtgfeeit aber auf ber f)onb liegt; es jinb: 1. Kinbcsraub unb

«Dcrtau|d)ung; 2. Streit um ein (Erbe ober ein Dennögen; unb notürlidi

jinb bieje beiben HTotioe ousna^mslos 3. mit einer £iebesgef(^i^te

oerlinüpft.

IDie es Sc^üAing oerjte^t, ein ntotio 3U ooriieren, jei an bem

Itlotio ber oertaufc^ten Rollen ge3eigt. Der tCaujc^ bejteljt im

n)e(^|el bes Stanbes. Dicjer tDec^jel Kann

1. ein freiroiUiger jein, inbem |i(^

a) ber Hriftoferat erniebrigt, mie es in Sternbergs „Paul"

ber Qelb ober in Sues „nti)|feres" ber fjeraog tut. So

gejc^ie^t es 3. B. im „Bauemfürjt", in ben „Derj^lungenen

tDegcn" unb in einigen tTooellen. IDie in Huerba(i^s

Roman „Heues £eben" ©raf SalKenberg Sc^ulmeijter roirb,

|o u)irb in „Sc^lofe Bomegge" (Eugenic oon C^eoaubun

<Er3iet)erin. — (Dber

b) ber Bürgerli(^e jpielt fäl|^li(^ ben Hrijtoftratcn, roie im

„(Erben oon ^ornegg" unb im „Doppelgänger".

2. Itod^ häufiger i|t ber unfreiroillige tDec^jel bes Stanbes bur^

Kinbesraub ober »Dertoujt^ung, jobaj

a) ein jd^einbar Bürgerlicher, ber bann meijt eine Hblige

liebt , ari|toferati|c^er Herkunft ijt unb burt^ bie Huf=

felörung bann ber Konflikt gelöft toirb. Dies roar fc^on

ein £icblingsmotio Scotts, S^ü&ing aber gebraust es

bis 3um Übcrbru^, fo in ber „DunWen Cot", im „BronÄ«

Ijorft" , in ber „ITtarftetenberin", in ben „Der|(^lungenen

IDegen", in ber „tUalerin", im „(Erben oon Ijornegg"

unb in Dielen anberen; auf roeibli^e perjonen toirb es

angeroenbet in ben „©ej^roorenen", in ber „Hfetienge|ell=

l^aft", in „Srauen unb Rätjel"
;

b) ober ber Hriftoftrat i|t, ol|ne es 3U roiflen, bürgerlicher

Hbfeunft u)ie im „Red^t bes £cbenben".

3. Dies ntotio Kann auc^ in ein |o3iales umgeujanbelt toerben,

roie im „gelben ber 3ufeunft", roo ber Hri|toferat, ber feine

arijtokratijc^eflb|tammung ni^t kennt, ein rabikaler Demokrat

i|t. (Spieltagen jpi^t in ben „problematij^en Haturen" bies

(E^ema noc^ baburc^ 3U, ba^ er ber öl)nli(^en S^Q^^ \eines

©sroalb Stein ben ocrmeintlic^en 5ür|ten gcgenübcr|tellt, ber

ber So^n eines Plebejers i|t).
—
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Dies ütotiD ijt, roie |(^on giagt, oft mit bem Kampf um einen

Be|i^ oerfenüpft, feien es Dofeuminte — jo befteljen öie örei Bönöe

l)cs „$taatsgel)eimni|jes" eigent[i(^ nur aus Kämpfen um bie

Dofeumentenfeijte tubroigs XVII. — , ein Dermögen ober, mit es

bei Sc^ü&ing infolge [einer Dorltebe für bas ari|toferatij(^e Itlilieu

Tneijt ber S^^^ i|t ein IHajorat. So i|t ber Kampf um einen £anb=

be[i^ burt^roeg bas UTotio in ben etl)i|d|en Romanen unb aud) fajt

<tusna!)meIos in bcn übrigen Seitromanen. Dielfa(^ fecljrt in biejem

5alle ber erbberechtigte tta(^komme eines älteren üerroanbten

3urü(fe. — ^ier3U feommt enblidj nod| bas UTotio ber £iebenben,

beren Bereinigung erjc^roert toirp, balb burdi eine Intrige, balb

bmdi ben Unterfc^ieb ber Stänbi, balb buxi^ ein ntifeoerftänbnis,

H)el(^es burc^ ben all3u großen (Bbelmut bes gelben oerur[ad)t roirb.

Solche aus ben Unter^altungsrom^tnen 3ur ©cnüge bekannten Utotioe

foUen l)ier ni(^t nä^er oerfolgt tüerben. Sie fütjren ^voax oft ins

:p[t)c^ologif(^e (bebiet, roerben ab^r burd) Sdjü&ing meijt nidjt oon

innen heraus, fonbcrn baburc^ g|tli(^ gelöft, ba^ bur(^ bie äußeren

<Ereignif|e jelbjt alles aufgcbe&l unb geklärt roirb. So ift bas

Ittotio bes Strebens na(^ ©röfee int „So^n eines berühmten Htönnes",

im „So^n bes Dolkes" unb in ben „(Brofeen Ittenj(^en" allau eng

mit ber äußeren Derroi&Iung oepnüpft, jobafe bie abenteuerlichen

<Ereigni[|e ber fjanblung bie eiintlid) beabjic^tigle tEragöbie bes

<E^rgei3es unterbrü&en. — Hm nicijten tritt eine p|Q(^ologi|(^e t)er=

tiefung in ber Bearbeitung ber UTatioe Ijeroor, bie aus bem (blaubens=

leben genommen |inb, toie in betn Problem bes Bei^tgel)eimni||es

in ben „Jjciligen unb Rittern", in „Rtärtprer ober Derbred^er" unb

bejonbers in ben (Blaubensfeämpfin bes gelben in ber Itooelle „(Ein

Kulturfeämpfer". Die pjijt^ologiteen Ittotioe aus bem £iebesleben

3eigen |i^ am iDenigjten mit ber 3ntrige oermijc^t in Weinen

Itooellen toie „Die barm^ersige sd^toefter", „Das IDettrennen".

(Es braucht rootjl kaum erioi^nt 3U roerben, ba^ Zufälle aller

Hrt, insbejonbere ober Belau|(^u|igs|3enen, jotoie gefunbene, falj^

abgegebene unb unre^tmäfeig o)er oerje^entlii^ erbrochene Briefe

in S^ü&ings Romanen eine giöfeere Rolle [pielen, als es ber

(Bej^maÄ in Romanen, bie als KunjtiDerfee gelten loollen,

erlaubt. Diefe Ittittel braucht S^ü&ing aber, um bie Intrige

immer im (Bang 3U ^Iten una um Spannung 3U er3eugen. —
Dos 6efü^l ber Spannung errigt Sc^ü&ing ^aupt[ä(^li(^ burd^

folgenbe RTittel:

10*
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1. (Ein (5el)eimms roirb Tnöglid)|t lange ^tngcljaltcn ünb erjt

[cl)r jpät entl)üUt. IlTit großer Dirtuofität ocrbirgt es

S^üÄing 3. B. im „Rcd)t bes £ebcnöcn" fclbjt no^, ols

6cr i)elö es jd|on feennt. BistDeilen toirb ber £ejer au(^

auf eine fal|d^e Spur geführt, roie in ben „Per|(i)Iungenen

IDcgen" unb bem „5oniiIienbrama". Die fjonblung ber

meiften Romane, aud) ber f)ijtori|(^en, roürbe ]6)on im erjtea

tEeile 3u|ammenfallen , toenn Sdjü&ing es nici)t oerftönbe,

bie löjungbringenben (Entl)üllungen bis 3um $d)lufe oerborgen

3U l) alten.

2. Dorbeutungen erl)öf)en bie Spannung. Dieje bejte^en in

bunfelen Reben, bie ber £e|er nur f)alb oerjteljt; unb oft

ge[(^el)en fie burc^ [onberbare, geljcimnisDolle Perjonen^).

Bisroeilen oerjc^uJeigt ber Hutor bie ©ebanJien feiner per»^

Jonen unb gibt nur eine unWare Hnfpielung, 3. B. im „Redjt

bes £ebenben" I, 55 : „er backte an ben jungen UTann, btn

er l)eute in bie Kirche gefütjrt Ijatte, unb an no(^ jemanb,

bellen S(^i(fe|al — ber Difear roufete es unb — aufeer einem

— er gan3 allein roufete es — |o natje mit bem bes jungen

RTannes 3u|ammenl)ing".

3. 3n bem HugenbliÄ als bie (Entl)üllung bes ©el)eimni||es

erfolgen |oll, ge|d)iel)t eine Unterbre^ung, 3. B. im „Rec^t

bes £ebenben" I, 56 : „mit iüel(^ kühlem, ^od^mütigem Blick

er auf Ittarie l)erab|^aute — auf ITTarie, bie ..." fjier

bricht ber Spred)enbe ah; ober im „Kampf im Spellart'V

S. 176: „fll)! rief IDilberi^ aus, bann — 3um IDeiter*

|prcd)en toar es 3U |pät, toie es auci) |(^on 3U |pät gerDe|en

voäxe 3ur S^^^^ — ^^^ Kapitän £e|ainier trat über bie

Sö^vodU." — Hoc^ unkün|tleri|(^er loirfet bies tUittel, bas

audj Suc |o t)äufig anroenbet, roenn es als Kapitel|(^lu§

gebraust toirb. So roirb in „Qerrn Dibiers £anbl}aus",.

roie in Sues „(Eroigem Juben", ber Be|i^ einer oerborgenen^

gelbgefüllten Ka||ette er|trebt
;

|ie roirb gefunben, „. . . enbli^,.

enblid) flog ber Decftel ferac^enb auf , . unb üater unb Sot|n

Itarrten mit oorqucllenben Hugen in bas 3nnere bes Ka|tens" . .

.

unb bamit |c^liefet bas 12. Kapitel bes 3U)eiten Banbes. (Ein

anberes Bei|piel: „. . . als |i^ bas Pförtd)en öffnete unb —

») Dgl. s. 99.



4.

5.

49 —
ober roir roollcn öcr Rd^c na(^ eraö^Ien un6 cr|t jc^en,

roas 6u|taD VOalb auf jci|ter Saljrt erlebt ^at" ^). Dies Bei»

jpiel fü^rt

auf ein anöeres oon $d|ücfting roie von Scott ^äufig an»

iregung öer Spannung : es toirb bic

f)anblung abgebrochen, e^ erfolgt ein neuer (Einja^, 5er oiel

fpäter liegenbe (Ereigni[|| eraä^It
,

|o ba^ bie ba3tDi[c^cn=

liegenöcn Dinge oerborgtn bleiben; unb 3ule^t erjt toerbcn

biefe 3ujamntenfa||enb nbc^getjolt. „S^uer unb flamme"

bricht mit bent jcc^ften Kapitel ah, bas [iebente fpielt jicbse^n

3a^re fpäter, unb erjt im erften Kapitel bes aroeiten Banbes

toirb bie ba3rDi|(^enIiege nbe ^anblung — no(^ ba3u irre«

fü^renb — auf ^unbert Seiten na(^trägli^ er3ä^It. Soldje

na(^l)oIenbcn S(^ilberungeri finben \ii\ befonbers int „£ut^cr",

3. B. 11, 7; in, 19. (Ean3 roillfiürlic^ toirb ljierbur(^ yx=

roeilen bie Kompojition serjtört, roie im „Doppelgänger",

S. 189, 212.

Die Spannung loirb auq loac^geljalten burt^ unentfc^ieben

gelajjene S^öÖ^l^^ß^)» :• ß- ^^ „Rß<^t bes £cbcnbctt":

„£agen i^r bie Rätjel bei: ,Stoppelfelber=Iltaieftät' me^r am
Jjer3en, toie fie es Hlfreb

jie 3U bem ©cbieter au

ITorentin [eiber getan, unb fee^rte

bem Seoenbonfe^ofe 3urü(fe, um
bieje Sp^inj im 3u)illi(^littel 3U ergrünben?" —

Die eigentli^e Dorge|^i(^te

möglic^jt \p'dt jtxls £ö|ung ber

roirb fajt ftets enttoeber 3U Hnfang

als $(^ür3ung bes Knotens, als C^ema ber Qanblung, ober erjt

Intrige ober Hufftlörung bes (Be=

^cimnijjes 3u|ammen^ängenb als (5an3es bur(^ eine auftretenbe

perjon cr3ä^lt. Dieje Berichte fallen oft re(^t lang aus unb feönnen

fajt als felbftänbige eingelegte (ir3äljlungen gelten.

Die eingelegten (Er3äl)lungen Rönnen 3unädj|t Mturge|(^i(^tli(^

^arafeterijierenber Hrt jein, w\i bie 3a^lrei(^en eingejtreuten [elb*

jtänbigen Hnefeboten, insbejonbie bic umfangreiche oon ber ^err=

jc^aft Hurignon im 3tDeiten Baib com „So^n bes Dolkes", ober

bie (Be[(^i(^te bes Königs C^eibor oon Korjifea im „Rec^t bes

£ebenben" III, 19. — (Ein eigenartiger Kunjtgriff S(^ü&ings aber

ijt ber, jc^einbar jelbjtänbig eiiigefdQobene (Er3ä^lungen [0 in Be=

3icl)ung 3ur ^anblung 3U fe^en.

,SpI)tnE", S. 317. ') Dgl,

ba% [ie \\ä) [päter als Dorgefc^i^te

S. 127 f.
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6es eigentlichen Romans Ijerausltellen. So erl)äll im „St^Iofe am
Itteer" HIficri eine Itooclle „Das n)oibme||cr" sugefc^i&l, unb in

6er „Hfetienge|en|d|oft" liejt 5er ^ournalijt eine tlooelle oor; in

beiben SöHen entljalten öieje ttoDellen, o^nc ba^ es ber £e|er su*

näc^jt merfet, bie üorge|(^i(^te ber ^aupt^anblung. Ht)nli(^ ijt

ber Dorgang in „(Ettoas auf bem (Beu)if[en". 3m „Re(^t bes

£ebenben" ftubiert ber Baron mit [einen 5rcunben bie bunfele ®e»

f(^id)te jeiner Dorfaljren aus alten Papieren, unb bie (Ergebm||e

roerben 3U einer langen eingejc^obenen l)i|tori|(^en (Ersäljlung 3u»

fammengefafet, bie einige Be3ici)ungen 3ur üorge|dji(^te bes eigent»

liefen Romans liat Hm |elbjtänbig|ten i|t bie in ben „Bauernfürjt"

eingelegte (Be|d)id)te „Die brei 5i^ßiß^"f ^" ^^r flljasoer*), ber

fliegenbe fjollönber unb ber roilbe 3ög?r öls 5rcißr öer „Königin

Ulriftc" auftreten; bie[e (Er3äI)Iung ijt, toie eine |tiH|ti[(^e Unter»

|u(^ung ergibt 2), frül)er als ber „Bauernfürjt" jelbft entjtanben,

bie Derbinbung mit ber ^oupter3äl)Iung bc|tel)t nur barin, bajg ber

3ntrigant bes Romans ein Rad^ftomme ber „Königin Ulrike" ijt.

(Es i|t [c^on ausfüljrlic^ bargeftellt, ba^ in S^üÄings Romanen
[eine eigene perjon ungetoöljnlic^ ^äufig ^eruortritt. Dies ge|^iet)t

fajt niemals in ber 5orm ber 3d^=ir3ä^lung, [onbern als parabati-

fc^er (Eingriff. Die (Einmi|(^ung, roeld^e bie objektio epif^e tCet^nift

burd)bridjt, feann als Rtittel 3ur Dereinfadjung ber Kompofition

bienen, ba es bequeme Übergänge bietet. 3u biejem 3rDe& finbet

[i^ bas fjeroortreten bei Scott oon ber Hufbe&ung ber Cedjnife an,

3. B. „Cljefe circumftances roill jeroe to ejplain fuc^ points of our

narratioe as, accorbing to tl)e cujtom of |tori|4eIIers , toe beeme6

it fit to leaoe unejplaineb, for ü\e purpoje of ejciting tf)e reaber's

curiojiti)" 3), bis 3U einfa^en Überleitungen toie: „3i is time, tjotoeoer,

to leaoe Üi^\e intrigues, anb folloro Cre||ilian anb Raleigl) on t^eir

journei)"*). 3n $(^ü(ftings Romanen ijt bies ^eroortreten oft eine

^) Dgl. fl. Socrgel, „flIiosi)er*Dt<i)tungcn jcit (BoctI)c", Cetp3tg 1905.

-) (Es jct eine Stelle mitgeteilt, bie beutlid) bm (Einfluß bes Sd^auerromans

ernennen läfet: ,(Es voax eine Seele, bie |id) ein Diertelio^r^unbett lang in Sfinbe

unb Cajter grofegefogen ^atte, 3u einer ©ejtolt oon fo furd|tbar ocrserrtcn»

I)öni|(^€n 3ügen, ba^ il|re Jjöfelic^fteit bas fd^eufeli^fte (BetDürm, bas mobet»

erfüllte flbgrünbe ober ber Sd)Iamnt ber Derroejung näfjren, weit Ijinter |i^

Surü&IieS." („Bauemfür|t" II, 88.)

3) Scott, .IDaoerlei)", (Ecntenari) (Ebition, (Ebinburgfj 1871, Bb. I, S. 408.

*} Desgl. „KcniltDortl)", Bb. XII, S. 449.



5oIge öer interprctotorij^en Rcgi||iirtcd^nift, bafjcr gebrouc^t er n{<^l

nur Ijäufig tDenbungen roic „unjelr ^eI6", jonbcrn öie (Einmi|(^ung

erfolgt au(^ gern beim IDec^jel ies £okaIs, 3. B. „IDä^renö öer

ntafor unb IDtlberic^ fic^ in i^rt 3immer surü&sie^en, oerlafjen

au(^ toir ben oberen Sto* unjeJes tDirtstjaufes un6 begeben uns

eine tCreppe tiefer in einen gropen, langen Saal". („Die ©e«

fc^iDorenen" I, 149)^). — ®öer per Hutor erklärt felbjt 5ie Korn»

pojition: „Hber meld^es pro|aij(^e port Ijaben roir ausgejproc^en . .

.

mir [inö no(^ lange ni^t bis banin gekommen ! tDir i)ätten 3uerft

no(^ . . . mitsuteilen". („Bauernmr|t" II, 375 ff.)
- (Es finben |id|

au(^ Unterbredjungen, bie man fdft als Tlaä^we\)en ber romantif^en

3ronic beaei^nen könnte, rocnn I $(^üÄing 3. B. in ben „Ritter»

bürtigen" (II, 169) nac^ einer 3arl bargcftellten £iebes|3ene mit ber

Bemerkung ^eroortritt: „— ein

£eiber ijt ber Dorrourf |o [^l(

Dalcrian ni(^t ab3utDäl3en" 2).

bie (Er3äl}lung, toenn er abkürsei

)l(^es Paar i|t mel)r als Rokoko.

|ten (Befd)ma(ks oon tE^eo unb

Semer mifdjt jidi ber Hutor in

ober refümierenb ©erfährt, 3. B.

bei ber Sdjilberung oon (Befüllen unb (Befü^lsausbrü(^en , ober

toenn es— äljnlici^ loie bei Scott „But mi) reaber is not a looer,

anb 3 mu[t jpare tjis patience,

reajonable compafe Üit narratioi

a ^arangue of nearli) tioo Ijoui

bi) attempting to conbenfe loit^in

rol)i^ olb 3anet jpreab tljroug^

"^), — im „Bauernfürft" lieifet:

„(Er oerfiel nun roieber in [einen roirren periobenbau, unb um bem

£e|er bie ermübenben öerroi&luigen besfelben 3U erjparen, lajjen

roir ^ier nur ben Kern [einer (Erp^lung, losge[d)ält oon allen bem

Hltertümler eigenen 3u[ä^en", folgen.

Die[e Unterbred)ungen toerbin in ben [pöteren Romanen oiel

[eltener. Das[elbe konn man om ben einge[treuten Bemerkungen

unb (Ejkur[en [agen, oon bcnen f^on öfter bie Rebe toar. Sie [inb

roie bei Scott kulturge[^id^tlid)er

^ier i[t aber auä\ ber (Einflufe ber

ober allgemein p[t)d)ologi[(^er Rrt.

engli[(^en ^umori[ten roie 5ielbing,

Sterne unb itjrer beut[(^en Raqffolger Hippel unb be[onbers 3^"
Paul 3u berü(k[i(^tigen. Unb [0 ärgel)t [i^ S^ü&ing in ben früljeren

Romanen bei jeber (Belcgenl)eit in ^alb ^umori[ti[c^en, l)alb ern[ten

Hb[(^rDeifungen unb Derglei^en ps allen (Bebieten unb gerat „00m

1) äi\nlidi „Baucrnfürit" I, Kap. >; „Zutiitx" I, 13, »Re(^t öes Cebcnöen'^

III, 49; „S(^lo6 Domcggc" A I, 74 (ii: B bcictttgl!).

^) 3n SaHwng B 6cr »Rittcrbürttßcn" entfernte er öieje Stelle!

3) »tDooerlei)", (Eentenart) €bttioi: I, 404.
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^unbcrtjtcn ins Cau|en6jte". Dasu feommt nod| 6er (Einfluß 6er

eittgejtreuten Refiejionen aus 6en romantijc^en un6 be|on6ers 6en

iung6eut|(i)en Romanen. Dieje (Einjdjiebfel, öie natürlid} auc^ gan3

organijdi in 6ie (Er3ö^Iung ocrtoebt roeröen können, 6ur(i|bre(^cn

bei Sd)ü(feing in 6en meijten Sollen 6ie rein epij^e tEet^nife. So

beginnt 6ie „Dunfele JLai" : „Kennt xlfx 6as grüne fjügellanö oon

Berg? 3(^ feann in 6iejem Hugenbli* nidjt jagen, unter loelc^em

(5ra6e 6er Breite un6 £änge, oon 6er Sternroarte 3U (Breenroid)

o6er Don 6er 3njel S^^ro an, 6er liebe 6ott es [o |äuberli(^ I)ins

gelegt liat; aber ic^ toeife . . ."; „flbtienge|ell|(^aft" II, Kap. 1

beginnt: „(Es gibt tEage im nTen[(^enIeben, lieber £e[er, . .
."

Cl)orafeteri|ti|(J) i|t 6ie lange feultur^iftorifc^e Einleitung im erjten

Kapitel oon „Paul Bron&tjorjt" , in 6er $ci|ü&ing gern 6en £e[er

3U |ic^ nac^ tDejtfalen einla6en motzte, o6er 6as [iebente Kapitel im

„BronÄljorft" , roo er fed)s Seiten lang in 3^0" PouI|(^er Hrt 6ic

6cfül)Ie eines (Brofeoaters beim Hnbli* 6er iljn umgeben6cn Somilic

fdjil6ert un6 6ann fortfährt: „tDer uns 6ie|e mclanc^olifc^en Be=

tradjtungen, 6ie[es Kapitel oon ITtemoiren oon 6iesjeits 6cs ©rabes,

einflößt? (Es ijt ein alter tEurm."

ntit 6ie|er Hrt 6er eingejtreuten Bemerkungen Ijängt 6er in

S^ütfeings erjten IDerken oft jo jc^tDerfällige un6 ausgej^mü&te,

ji(^ in langen perio6en crgel)en6e Stil 3ujammen, 6er na^ un6

na^ einem immer mel)r ja^lidjen loei^t, un6 6er am klarjten

iDirS, roenn £an6jd)aftsj(^iI6erungcn gegeben loerben. 3n 6iejem

5al!c 6anfet 6er Hutor 6ie Sa(i)Ii(!)fieit 3um großen tEeil 6em (Ein*

flu^ Hnnettens. tlatürli^ kommen bei 6er fjajtigfeeit jeines Sd|affens

au(^ jtilijtij(^e (Entgleijungen oor. 3u pufig für unjern 6ej^maÄ
gcbraudjt er farblos geiDor6ene Attribute, 3. B. „namenlos" un=

glüM(^, un6 formell)afte Re6ensarten im Dialog, roie „® mein

(5ott" ^). (Erfrijc^en6 aber roirfet 6ie HnrDen6ung 6es Dialekts, 6er

bei il)m bcjonbers in 6en Romanen 6er fünf3iger 3o^re auftritt.

So tDen6et er im „(Bünt^er", „Bron&l)orjt", „Re^t 6es £eben6en"

roejtfälijdien, im „Staatsgeheimnis" eljäjjijc^en, in 6er „RTarketen6erin"

feölnijdjen Dialekt an ; im „Bronck^orjt" III, Kap. 35 loirkt er je^r

^umorijtijc^, rocnn er roejtfölij^en un6 Berliner Dialekt kontrajtiert;

häufig iDir6 aud) 6ie Sprache 6er auftrcten6en (Djterreid)er loienerijc^

gefärbt.

^) Dicfc Rc&ensart ftontmt bcjonöcrs oft in „5rauen unb Rätjcl" oor.
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Die Diclf^rcibcrei Sc^üAings liefe feinen Stil nic^t eigenartig,

iDO^I aber |el)r geroanbt unb glat| roerben, unb biefc 6etDanbt^eit

ftam i^nt bei ber 5ü^rung bes Dialogs aujtatten. 3nbireftte Rebe

finbet |i(^ fajt gar ni(^t, birektJ in grofecm Umfonge; befonbers

in ben Seitromanen nimmt ber Dii ilog einen ungel)eurcn Raum ein
;

bie ©ejpröc^e jc^rocifen roeit ah

öenfebaren (Begenjtönbe, befonbers

ber $(^üding[c^en 3been, bie auf

Parteien beleudjtet loerbcn können.

nur bei ben Sonberlingen unb ooUstümlic^en (Bejtalten gebraucht*),

fonjt reben alle Ittenjc^en in bem

$(^ü(feings. Der UTonolog toirb g

unb erjtre&en jic^ über alle nur

bienen jie natürlich 3ur Disfeujfion

bieje IDeife oon btn oerjdjiebenen

3nbiDibuaIi|ierenb i|t ber Dialog

breiten, etroas p^ra|enl|aften Stil

ei^falls ^äufig angetoenbet, unb

3rDar joU er bem £e|er bie (Bebatken, ©efüfjle unb piäne ber per*

fönen oerraten. 3n ben Dialogen bemüht fi^ S^ü&ing, fe^r geift»

rei(^ 3U fein, aber bie temperamentoollen Diskuffionen ber 3wng=

beutfd)en finb l)ier einer oft redj: langioeiligen Salonuntertjaltung

geroic^en.

Der f)umor nimmt in Sc^ü&ings tDerfeen einen 3iemli(^ großen

Raum ein. Sc^ü&ing felbft roar ber Satire unb tCraoeftie ah'

geneigt 2), besljalb ift biefer ^umpr tDortrei(^ unb be^agli^er Hrt.

(Er feommt 3unäc^ft 3ur ©eltung in ber (E^arafetcrifierung ber Sonber«

linge unb Köu3e, roenn ber flutojr il)nen fonberbare (Beroo^ntjeiten

beilegt, loie bem Hdiatius im „S(^Iofe Dornegge" bas Sroinfeem

mit bem Huge, bem ^eralbiker n ber t,tTTar{ictenberin" ben un»

oermittelten n)e(^fel 3tDif^en Zcmtn unb tErauer. fjumoriftifd)

toir&en auc^, roie eben gefagt, bie (Bcfpröc^e ber tDunberIi(^en

Rtenfc^en, 3. B. bie bes Altertum lers im „Bauernfürft", bes alten

Rott)e im „Re(^t bes £ebenben". Der IDortroi^ ift 3iemli(^ feiten »),

ebenfo bie flnroenbung ftänbiger Rebensarten *). Der ^umor ber

Situation kommt oft in ben (Epifi>ben unb eingeftreuten Hnefeboten

3ur (Beltung. Befonbers gut trit er in ben kleineren Ilooellen

^eroor, fo toenn in ben „Drei (Brofemäd^ten" üon brei kleinen

ionbes^erren um einen Httentäter gekämpft loirb, ber bie Bilber

i)iefer brei (5rofemäd)te an einen fcalgen geljängt fjat; ber (Balgen

1) SicI|C S. 131. 2) £ej,. i^ 63,

8) 3. B. „Ejcrr £|pcnbc& - er Ejättc €fpenlaub in bicfem flugcnbUÄ

lieigcn müifcn" („Die 'Bt\Uä^unq").

*) 3. B. in ber „HXarftctenberin*

«Die $xavL i|t 3U bumm!"

agt ber Dogt jtänbig oon jciner Stau:
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voixb Don 5en 6rci (Ccrritoricn 3uglei(^ bcnu^t unb |tel)t an i^rcr

®rcn3C, [o bafe es aljo unent|(^tc6cn i\t, toclc^e (5rofemac^t bos

Rcd)t Ijat, bcn Jjclbcn an i^m aufaufenüpfcn. Jn bcn „Ritter*

bürtigcn" A I, 143 ertoöljnt S^ü&ing [(^on bie 3ur (Eraielung

aTnüjantcr tDtr&ungen in bcn mobernen fron3ö[i|(^en Sc^roanfecn

fo puftge Hntoenbung bcr bre^baren tDonb, an beren hdbm Seiten

Betten jte^en. Das $(^üÄtng bmä\ [eine Perglei^e ^äufig l}umorifti|^

roirfet, ijt j(^on ^crDorgel)oben. 3nein3eInenfeuItur^i|torifc^en Romanen
unb ttooellen Ijerrj^t überljaupt ein ljuniorifti|^er (Eon bes Dor«

trags cor, natürlich bejonbers in ben Romanen aus ber 3eit bes

Rofeofeo, roie es bei einem jo feinen Kenner biefer 3eit ni(^t oer»

iDunberli^ ijt. Diefer feine fjumor finbet |i(^ tro^ ber graujigen

IRotiDe im erjten Ceil ber „Dunkeln tEat" unb oor allem in ber

„RTorfeetenberin oon Köln", reo [elbft in einer |o aufregenben S3cnc,

als ^ubert ben (Brafen erjc^iefeen toill unb [i^ bie Rtam|enen=Iltutter

Dor ifjren ^errn toirft, bie Rofeofeolaune burc^bric^t: „Sie bot i^re

eigene Brujt ber totliefen IDaffc bes 5ßiTi^ßs bar — mit einem

unbe[c^reibli(^ eblen Hnjtanbe tat |ie es ... es roar unfaglid) |(^abe,

ba^ feein Ramberg ba mar, ber biejen fdjönen unb rüljrenben Ittoment

belaujd^te unb il)n ber Rac^rDcIt burdj [einen (Briffel aufbeiDaljrte."

(„irtarfeetenberin" A III, 31.)



VIII. S(^ü(6ing$ Beurteilung öurd) publifeum un6

Kritife. 3u(ammenjaffen6e XDütöigung.

Ijütc f(^on ötc mcl)rfa^ in bie Unlcrfuc^ung etngcftrcuten

Urteile Don 3eitgeno|fcn Sc^ücftinis betücifen, l)aben [eine IDerfee

tüä^renb [einer Dier3igiäl)rigen S(iciffens3eit öie toeitejte Beachtung

gefunöen. Sie toaren beim pu
6ic f^roä^eren Romane 6er legten

unb 3eit|(^riften roic bie „©artenlcube" unb „Über £anb unb ITTeer"

trugen in ^ol)em UTa^e 3U i^rer

ifeum fel)r beliebt, insbejonberc

3a!)r3et)nte ; bie £ei^bibliot!)efeen

erbrcitung bei ; au(^ in (Dftcrrei^

rourben jie oiel gelefcn, unb mel)iere jinb in oerjdjiebene Spradjcn

überje^t. Sie rourben au(^ roieberlolt 3U tE^eaterjtü&en unb £ibretti

oerarbeitet. — Hur in [einem ^iimatlanbe konnte S(^ü(feing mit

[einen Bü(^ern ni(^t rec^t bur^biingen, benn [eine Hn[i(^ten über

Hri[toferatie unb (5ci[tlid^fteit [tatiben ben f)err[(^cnben Parteien

IDe[tfaIens 3U [el)r entgegen, uno „bie Beoölfeerung bie[es £anbes

rei(^t nur £orbcerlirän3e, bie voxmx im IDei^rau(^ ber Kirche ^aben

I)ängen bürfen" ^). Die (Erbitterunjg gegen i^n errei^te i^ren ^ö^e=

punfet, als er gegen bie unglückliche Rc[tauration bes ITtün[terer

Doms in ben [ieb3iger 3at)ren gej^rieben l^atU. Son[t aber Ijatte

S(^ü(feing bos (Blütfe, glei^ oon jeinem Huftreten an in Seitungen

unb 3eit[c^riften fa[t burt^roeg Ipbenbe Be[pre(i}ungen 3U ernten,

ja Hebbel [(^rcibt 1859: „Diele ringen um ben preis ber mobcrnen

Itooellc, roir mögten il}n Sd^ü&ing Juerfeennen" ^). Hu(^ bie Seitungen

bes fluslanbes ertoäljnen itjn öf4r^), bie italieni[(^e 3eitung „Jl

Ri[orgimento" bringt [ogar 185^ eine Über[e^ung ber IDibmung

1) £. £. S(^ü&tng in ben „Sü&bcufl(^cn lTtonotsI)cften", flpril 1909

2) Bei einer Beurteilung oon S(^Mings „(Bc|ammelten (Er3«I|Iungen unö

Tlooellen* im £iteraturbcri^t ber „Ceipygcr illujtricrten Seitung" 1859, Bb. 33

Hr. 836. (Sämtliche IDerfte, I)gb. oon H. IIX. IDemer XII, S. 252.)

^) Sd}on 1843 ein flrtiRcI laillanb ers in ber „Reouc bes beuj monbcs*.
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bcs „Böucrnfürft" an Hacgiio. Den erjtcn größeren Hufja^ über

i^n gibt Dingeljtcöt am 6. 3anuar 1846 in 6cr Beilage 3ur „RIU

gemeinen Sething". 3nteref|ant ijt ein fran3ö|i|^er , Dictor ^ugo
getoibmeler Hrtifeel im parifer „C'eocnement", 17. aoril 1851, oon

H. Be&monn, in 6cm 3um erjten tUale Sdiüdiings Perl)ältnis au

Hnnette klar bargejtellt roirö; |ie roirö als feine €geria gej(^ilöert,

„qui, en [e communiquant au jcune poele, fija [es principes et jes

ibces et tra^a la route ä [on talent". Hu^ VO. ^. Riel)I Ijatte i^n

1846 im „5ranfefurter Konoerfationsblatt" faft begcijtert begrübt;

|el)r |(^arf unb [ic^er com feriti|c^=l)iftori[(^en Stanbpunftt aus be=

urteilt it)n pru^ in [einer „Dcut[(^en £iteratur ber (Begenroart 1848

bis 58" (2. Huflage 1860), roo er i^n in richtigem (Befüt)! HIejis

gegenüber[tellt unb [eIb[tDer[tänbIi(^ fliejis ben üor3ug gibt. Die

ausfül)rli(^[te IDürbigung in einer £iteraturge[(^ic^te bietet ©ott[(^an

in [einer „'Deut[(^en tlationalliteratur bes neun3ei)nten 3at)r^unberts".

Über anbere Be[pred)ungen gibt bie Bibliographie Husfeunft. Das
größte Huf[el)en riefen natürlich bie tcnben3iös gefärbten Romane
S^üÄings Ijeroor, befonbers „Die Ritterbürtigen", „£ut^er in Rom",

„Die fjeiligen unb bie Ritter". Don ber großen 3ai)I ber lobenben

Kritiken Ijebt [i(^ bie [c^on mel)rfac^ erroötjnte, mit Re(^t tabeinbe

(5u^lioiDS in ber „(Bartenloube" 1869 ah^). — $d)ü(feing rourbe

bie Hus3eicf|nung 3uteil, oon ber UniDer[ität (Biegen 1864 3um (El)ren=

bofttor ernannt 3U roerben. Ttai^ [einem Cobe 1883 er[(^ienen

allent{)alben Hac^rufe, unb (Emmi) oon Din&Iage roibmete iljm ein

d)arafetcri[ierenbes (5ebid|t in ber „tEäglidjen Runb[^au" 1883.

Bis 1889 nod) mürben po[tl)ume IDerfee oon it)m oeröffentließt,

bies betoei[t, ba^ [eine $d|riften auäi na(^ [einem tEobe nod) gern

gele[en rourben. 3n neuerer 3eit traben oolfestümlic^e Sammlungen

me^rfad) ITcubruÄe oon ein3elnen [einer IDerfee t)eran[taltet. —
1886 gab ^üffer 3um er[ten Rtale auf (Brunb bofeumentari[d)em

RTaterials eine Biographie $(i)ü(feings 2) , bie fa[t unoeränbert in

bie „H. D. B." Hufnatjme fanb. 3n ben legten 3at)ren rourbe ber

„tDalter Scott n)e[tfalens" nur no(^ in [einem Derljöltnis 3U Hnnette

betrad)tet ; bie (Ertjellung bie[er Be3iel)ungen rief heftige Rteinungs»

^) Bc3et(^ncn5 für öie tDcrtjd|ä^ung Sc^üdtings aber ijt es, 6o§ öte Rebaktion

in einer anmcrhung 3U biejem flufja^ ausbrü&Ii(^ Ijeroorl^ebt, bog jic \i6] ntdjt

mit (Bu^hotDs Urteil tbentiftaierc
;

jie nimmt Sc^. gegen (Bu^koto in S(^u^. Unb
(Btt^ftotD bxadi infolge biejer Anmerkung jeine ITTitarbeiteri^oft an ber „(Barten-

laube" ab. ^) Beilage 3ur „allgemeinen 3eitnng" 1886, Ur. 84.
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ocr|(i)ieben^citcn Ijcroor, insbejonicrc mmbt bk DarftcIIung oott

Bujjc in feiner DroftcsBtograpI)ic ton feat^oIi|d)er Seite angefochten;

eine oöllige Einigung öer HTcinungm i|t noc^ nic^t ersielt unb wixty

tDol)l nie 3U erreichen jein.

$(^ü(Äing jelbjt war [i(^ 5er (Brensen [einer Begebung too^l

beiDufet, insbefonbere j(^mer3te es i^m, ba^ es il)m nie gelungen

Eoar, feine Stoffe 3u großen Kunfitoerfecn 3u geftalten. Bei einem

fpöten Rü&bli(fe ift it)m 3umut, „mie einem Dieter, ber lange einem

grünblic^ unbanlibaren unb roiberlpenftigen Stoffe feine begeifterte

f)ingabe unb feine beften Kräfte gtroibmet l)at, ber allen 5Ißife c^i

iijn loenbete, oljne iljn am (Enbe bic^ 3u etroas tEüc^tigem geftalten,

i^n fi(^ nur innerlich rec^t aneignen 3U können" ^). Unb f(^on 1846

richtet er in ben „(Bebic^ten" an ftinen So^n £ot^ar bie DDorte^):

„©cbroc^nc piänc tDirtt öu oon mir erben,

üertoeljte Klänge, ^/Olöe ITteIo6ien;

(Erfolge, bie j^on im trblülien jtcrben,

Unb, toenn t(^ jie crfcnjen toill, entflieljn;

Dir jci ein gIü(JtIi(^eres £oos b&\6)kbtn:

Den Shxii ber E)albl)eit, o, ben ftcnne nie!*

(Ein kur3 3ufammenfaffenbes llrteil über Sc^ü&ing als (Ergebnis

biefer Unterfu(^ung roirb etroa lauien: S(^ü(feing mar ein fel)r auf*

na^mefäljiger unb f^affensfreubiger, fet)r belefencr S(^riftfteller üon

ariftoferatif(^=feonfcrDatiDem tDefen. (Er üerfuc^te fi(^ an ber ^anb

liberaler Zb^tn eine IDeltanfc^auunl 3U [(Raffen, beren ^ödjftes 3iel

eine ^armonif(^e Bilbung roar, bie )em 3nbioibuum b\xxä\ organifd)e

XDeiterentroi&lung bas Re(^t auf S^^i^^i^ »on bem DruÄ ber

®rtl)obojie unb Konoention auf allen Gebieten gab. Seine tDerfee

finb teils Mtur^iftorif(^e Romane, iDeI(^e bie Seit um 1800 bar»

ftellen, teils Seitromane oerfc^iebeter Hrt; in allen kommen baI6

beutli(^er, balb faft oerfc^iDinbeno bie tEenbensen i^res S(i)öpfers

3um HusbruÄ. Die Romane seidjten fid) aus burd) eine trefflidje

Darftellung ber feuIturl)iftorifd|en toie ber t)eimatli(^en Umroelt.

S(^ü(feing ift in jeber ^infi(^t ftarl abhängig oon Scott, unb oon

großer Bebeutung für fein Schaffen loar Hnnette öon Drofte; aber

aud) bie 3beenftrömungen
,

fotoie bie I)auptfä(^Ii(^en literarif^en

Ri(^tungen in ber erften ^älfte bes neunseljnten Jaljr^unberts l^abtn

ftarft auf il)n getoirfet, insbefonbere ;n ber erften Seit feines Schaffens

1) £cb. I, 9. 2) „©ebidite" (Stuttgart 1846), S. 116.
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bte Homantik unö bie jungöeutfc^e Betoegung. Vor jebem Betonen

einer beftimmten ibeellen ober literarijc^en Richtung ^ielt i{|n jetne

ftonferoatiosDenntttelnbe Htäfeigung 3urü(fe. Scljr ge|(^i&t oerjteljt

er es, jetne Romane 3U ejponieren unb bie Dertoirrung ber 5ä^^w

^erbeisufü^ren ,
jebo^ feine Dorliebe für eine abenteuerliche unb

oenoiÄelte fjanblung unb bie bamit 3u|ammen^öngenbe mangel=

Ijafte <El)orafeterentrDi(felung ber Ijelben, joroie ber öufeere Sroang

3U rajdicr probufetion beroirfeen, ba^ feine Romone ni(^t als Ijöljere

KunjttDerfee 3U beroerten jinb. Die jubjefetioe interpretatorij^e

Regi||eurtec^nife be^crrjdjt [eine Romane, befonbers bie feiner erften

<Entn)icfelungsepo(^e. — n)iU man $(^ü(feing in ber £iteraturgef(^i(^te

einen pia^ antocifen, fo gehört er 3unä(^ft in bie (5ruppe ber oon

Scott angeregten Sc^riftfteller, roie HIejis unb König, bie i^re

feuIturl)iftorif^en Romane auf ber fjeimaterbe lofealifieren
; fpäter

liefert er aud| Beiträge 3ur Gattung bes ^ijtorifd^en 3beenromans,

unb anberfeits ift er roegen feiner Seitromane 3U ben Hutoren 3U

3al)len, bie, oom jungen Deutfc^Ianb angeregt, ben Cenben3« unb

Unter^altungsroman pflegten.

O
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£eben$ :auf

.

^^, Religion, bin am 29. Hpril 1886

öcs Kaufmanns £ouis pintl)us

mt^al. 3ä) bejuc^te bas König»

I,
Kurt pintljus, mo|ai|d)er

in (Erfurt geboren als öltejter Sol^n

unb feiner (El)efrau Bertfja, geb. Rof

Ii(i}e ©i)mna|ium meiner Qeimatftabt unb oerliefe es ®|tern 1905 na(^

bejtonbener Reifeprüfung, um mid bem Stubium ber £iteratur=

ge|(^id)te unb pi)iIo|op^ic 3u roibmer . 3(^ bc[u(^tc 6ie UniDerjitäten

5reiburg i. B., Berlin, (Benf, £cip3ii unb l)örte l)aupt[ö(^Ii(^ t)or»

lejungen über beul jdje £iteraturgejd}iqte, p^ilojoptjie, Kulturgejd)i(i)te,

fran3ö|if(^e £iteratur unb Kun[tge[(^iÄte. 3n 5rßiburg ^örte id^ bie

üorlefungen ber Ijerren profejjoren töoerner, Kluge, Ricfeert, paufler,

Re&enborf, Suiter, Uebinger; in Berlin ber Ferren Profefforen (Eri(^

Sc^mibt, (Beiger, ITter)er, Qerrmann,jRiel)I, Deljoir, Simmel, $xixi;

in (Benf ber Ferren profejjoren Bouoicr, Ritler, Duproij, ber fjerren

Dofttoren tE^ubid)um, $e(^et)ai)e; ^icij nat)m ic^ au(^ an ben Übungen

bes fran3öjij(^en Seminars unb an

fran^ais moderne» teil. Den grö^l

bankt i^ meinen £eljrern an ber |eip3iger UniDerjitöt, i(^ nal)m

l)ier teil an bin Doriejungen unb Übungen ber Ferren profejjoren

Köjter, Sieoers, IDunbl, £ampre(^t, ^einse f, üolfielt, IDitfeoiDsfei,

Ridjler, tDeiganb, J)ol3, Schreiber, (Eo^en. Hllen meinen Ferren

£e^rern jage i^ für bie mir erroiejeTte Sörberung meinen el)rfur(^ts=

oollen Danfe, insbejonbere für bie rei(^en Hnregungen, bie i(^ in

bem Seminar für beutj(^e £iteraturgij^i(^te bm6) Qerrn (Be^eimrat

Köjter, joioie im Seminar für Kultur» unb Unioerjalgej^ic^le bur(^

^errn (Be^eimrat £ampred)t empfinqL

Bejonberen Dank j(^ulbe id| arm (Be^eimral Köjter für bk
Anregung 3U ber oorliegenben Hrbclt, joroie für jein jtets mir be=

H)iejenes IDolilrDollen. (Ebenjo jpre^i i(^ ber Satnilie S^üÄing unb

bejonbers Qerrn profejjor Dr. £eDin £librDig S(^ü*ing in Jena meinen

I)er3li(^jten Dank für bie freunblic^c Unterjtü^ung bei meiner Hrbeit ous.

ben «Cours de Vacances de

n Ceil meiner Husbilbung oer»
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